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Z ur  Bestimmung des Eisens in Eisenerzen nach der
Reinhardtschen Methode. (Nachdruck Yerboten.)

Von A le x a n d e r  MMII e r , Chemiker der Firma Wm. H. Muller & Co. in Rotterdam.

J ie  Frage nach einer einheitlichen Eisen- 
bestimmung in Erzen ist um so lebhafter 

geworden, ais die tilglich atiftretenden Analysen- 
differenzen im ErzgeschJlft einen unglaublich 
groBen Umfang angenominen haben. Bislang 
ist vergeblich nach einem vollig einwandfreien 
Uhiversalvert'ahren geforscht worden. Die besten 
Aussichten auf eine praktiśche Einigung v6rspricht 
wohl die titrimetrische Bestimmung des Eisens 
mit Permanganat nach R e i n h a r d t - Z i m m e r -  
mann, .  wenngleich auch dieser Methode Fehler
ąuellen nicht abzustreiten sind, was wiederum 
die jiingste lJiskussion Kinder-Dr. Lehnkering in 
der „Chemiker-Ztg.“ 190G Nr. 51, 59 Und G7 
zur Geniige bestatigt.

Auf einer Reise in das rheińisch-westfiilische 
Industriegebiet habe ich mich davon iiherzeugen 
konnen, wie verschieden die iiberall angewandte 
Reinhardtsche Methode ausgeiiht wird. Eine 
eingehende Nachpriifung ergab, dafi die Ana- 
lysęndiffere.nzen hau])tsitchlicli durch verschieden- 
artige  Ausfiilirung der Jlethode in bezug auf 
Titerstellung der Permanganatlosung und Ti- 
tration der Erze verschuldet werden.

Es ist zwar eine Eigentiiinlichkeit der Rein
hardtschen Methode, daB sie auch bei fehlerhafter 
Ausfiihrung gute Ergebnisse liofern kann, wenn 
in genau derselben fehlerhaften W eise der T iter 
gestellt wird. Insofern ist die Methode durch
aus empirisch, und die Ergebnisse sind falsch, 
wenn der W irkungswert der Permanganatlosung 
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in a n d e r e r ,  d. h. r i c h t i g e r  Weise erm ittelt 
wird. Zu einer fehlerhaften T itration gehoren 
zunachst nach Skrabal („Zeitschrift fur anal. 
Chemie" 1903) willkiirlich wechselmle Mengen 
Salzsaure, die den Verbrauch an Perm anganat 
beeinfltissen; dann die T itrationsart selbst, ob der 
ZufluB langsam oder schnell e rfo lg t; der Ueber- 
schufi an Zinnchloriir (ileineke: „Zeitschrift
fu r offentliche Chemie1* 1898) bezw. die Menge 
des Kaloinels; die Dauer der Einwirkung des 
Quecksilberchlorids auf den Zinnchloruruberschufi 
(Kinder a. a. O.); Oxydation durch den Luftsauer- 
stoffusw. Alle diese Umstande konnen Fehlerąuellen 
bilden, die selbstverstandlich von den meisten 
Analytikern beachtet und nach M5glichkeit ver- 
mieden werden; auf einigen Hiitten habe ich mich 
aber auch von dem Gegenteil iiherzeugen konnen.

Ich habe versucht, auf Grund der lehrreiehen 
und interessanten Arbeit Skrabals (a. a. 0 .) in 
einem Verfahren zur Titerstellung und Titration 
alle Fehlerąuellen nach Moglichkeit auszuschalten 
und namentlich die Titerstellung so zu gestalten. 
daB sie auch in solchen Hiittenlaboratorien nach- 
gepriift werden kann, dereń raumliclie oder 
andere Yerhaltnisse subtilere Arbeiten nicht ge- 
statten  wurden.

In Nachfolgendem gebe ich zunachst aus der 
Arbeit S k r a b a l s  das wieder, was auf die Rein- 
hardtsche Methode Bezug hat.

R  e a k t  i o n s v e r  1 a u f  und R e a k t i o n s -  
s t o r u n g e n .  Dafi wir uns bei der T itration
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und Titerstellung an gewisse Yorschriften streng 
hal ten miissen und jede Abweichuhg davon zu 
Differenzen in den Ergebnissen fiihren mufi, ist. 
in dem verwickelten Reaktionsverlaufe und in 
den Storungen begriindet, die einzelne Korper 
in den Reaktionon hervorrufen konnen.

Die bekannte Reaktion zwischen Ferrosulfat 
uud Perm anganat in Gegenwart von Schwefel- 
silure yerliluft nacli dem Schema

10 FoSO ł +  2 K M nO i +  8 II2S04 =  5 F e2(S04)3
4- 2 M1 1SO4 +1CjS04 +  8 H 2 O ..............................(1)

soweit normal, ais keine die Reaktion storeiulen 
Korper zugegen sind. Hierher gehort im Palle 
der Reinhardtschen Methode die Salzs!lure, die 
mit Perm anganat unter Chlorentwicklung reag ie rt:

8 II Cl +  K Mn 04 =  K Cl +  Mn CI2 +  4 II2 O -f- 5 Cl (2)

Nacli der Gleichung 2 lindet bei reichlicher 
Verdunnung und niedriger Temperatur und inner- 
halb einer gewisscn Zeit kein erheblicher Um
satz sta tt, wohl aber, wenn die Reaktion 1 in 
Gegenwart yon Salzsilure yerliluft,; dann wird 
auch die Reaktion 2 meBbar.

Ke f i l e r  („Pogg. Annal.“ 1 1 8 , 4 8 ;  1 1 9 , 2 2 5 )  
sagt davon, die Reaktion 2 werde durch die 
Reaktion 1 „induziert“ . Solcher „induzierten“ 
Reaktionen sind eine ganze Anzahl bekannt. 
Sie lassen sich in zwei Gruppen te ilen ; bei der 
einen verliluft die induzierte Reaktion gewolin- 
lich nicht freiw illig , bei der andern freiwillig. 
wenn auch nur mit sehr geringer Geschwindig
keit. Bei der ersten Gruppe veranlaBt die in- 
duzierende Reaktion u b e r h a u p t  den Verlauf der 
iuduzierten, bei der zweiten (in unserm Palle) 
veranla6t sie nur ihre Beschleunigung. S k r a b a l  
fiihrt diese Beschleunigung auf die katalytische 
W irkung eines Reaktionsgemisches zuriick und 
nennt sie „Katalyse zweiter Ordnung“ im Gegen- 
satze zu einer „Katalyse erster Ordnung“ , bei 
der nur e in  Korper den K atalysator bildet. Die 
U f sache dieser Ersclieinungen bilden unbestiiudige 
Zwischenprodukte, dereń Auftreten teils nacli- 
gewiesen, teils wahrscheinlich ist (Manchot und 
Wilhelms. „Liebigs Annal.“ 3 2 5 ,  9 3 ) . Eine 
Erklarung hierfiir gibt Manchots „Primiiroxyd- 
theorie“, wonacli bei jeder Oxydation zu- 
niichst ein Primilrosyd entsteht, das den 
Charakter eines Peroxj'ds hat und nur in 
wenigen Fiillen so stabil ist, daB es ais End- 
produkt au ftritt und isoliert werden kann. In 
unserm Falle entsteht das nichtbestiindige Eisen- 
primaroxyd Fe2 0 5

F erro sa lz -|-l>ermnngnnat=EisenpriniiLroxydsal;!, (3)

das yerschiedene Oxydationsstufen darstellt und 
an oxydiei,bare Korper leicht seinen Sauerstoff 
abgikt. Unter gewohnlichen Umstanden zerfiillt 
es mit dem vorhandenen Ferrosalz unter Bil
dung von Ferrisalz

Fes Cs +  4 F eO  =  3 F o» 0 3 ......................................... (4)

ln  diesem Falle yerliluft die Reaktion normal. 
Das Eisenprimaroxyd: kann aber bei Gegenwart 
vou Salzsilure aucli mit dieser in Yerbindung 
treten.

FesO i +  4 II Cl =  Fe <03 -f- 2 Ha O -f- 2 Cis . . . (5)

Hier geht also Sauerstoff vcrloren.; anstatt 
dafi der dem Perm anganat entstammende Sauer
stoff zur Reaktion 4 benutzt wurde, nimmt ilin 
die Salzsilure auf — sie w irkt ais #A kzeptor“ . 
Freilich tr i t t  hierbei Chlor auf, das nacli der 
Gleichung

2 FoCla ;+■ Cli =  2 FoCla . . ..............................(6)

ebenfalls auf Ferrosalz einwirken kann, wodurch 
ein Ausgleich eintreten wiirde, wenn die Re- 
aktion quantitativ verliefe. Dies scheint indes 
nicht der Fali zu sein, da nacli Skrabals ver- 
gleichenden Versuchen bald mehr, bald weniger 
Perm anganat verbraucht wird. Auch der bei 
Gegenwart von viel Salzsilure auftretende Clilor- 
geruch zeigt deutlich einen Y erlust an Chlor an. 
Nun ist aber offenbar der EinfluB der Salzsilure 
und somit der Verlauf der Reaktion 5 abhilngig 
von der llenge der Salzsilure, und in der T at 
hat Skrabal. durch seine vergleichenden Analysen 
gezeigt, daB der Mehrverbrauch an Perm anganat 
mit zunehmender Salzsiluremenge wiiclist, aber 
bei glei-chblcibender Salzsiluremenge und zu
nehmender Ferrosalzmenge geringer wird. Daraus 
ergibt sich die Regel: „Je  groBer die Ferro-
salz- und je  geringer die Salzsilurekonzentration 
ist, desto hilufiger kann die Reaktion 4 und 
desto weniger hilufig die Reaktion 5 stattfinden“, 
und „Bei gegebenen Salzsiluremengen ist der 
Feliler 11111 so geringer, je  grofier die titrie rte  
Eisenmenge is t“.

W ir haben gesehen, daB durch die Reaktion 
Ferrosalz—Perm anganat die Nebenreakt.ion Salz- 
saure—Perm anganat katalytisch lieschleunigt 
wird. Durch dieselbe Reaktion konnen auch 
noch andere Oxydationsprozesse induziert merden. 
„W are z. B .“ , sagt Skrabal, „MO die Oxy- 
dationsstufe irgend eines in der Losung beflnd- 
lichen Salzes, so wiirde durch den Verlauf der 
Reaktion

Fes Os -j- 2 M O =  Fes O.i +  2 M O s ........................(7)

die Reaktion MO -f- Perm anganat— y  J[02 her- 
yorgerufen werden. Nun w irkt MO2 oxydierend 
nach den Gleichungen:

MOs +  2 FeO  — MO -f- Fes O s ................................... (8)
und MO* +  2 II Cl =  MO +  lis  O +  Cis.................... (9)

Je  nachdem die Reaktion 9 mit groBerer 
oder geringerer Geschwindigkeit ais die Re
aktion 5 yerliluft, kann die Anwesenheit des be- 
treftenden Salzes eine vermelirte oder yerminderte 
Chlorentwicklung bedingen.“ Bariumsalze rufen 
eine yermehrte Chlorentwicklung liervor und ver- 
ursachen dadurch einen bedeutenderen Mehryer- 
brauch an Permanganat. Im Falle der Reinhardt
schen Methode, bei der die Schwefelsilure uud die



15. Dezember 1906. Z u r  Bestim m ung des E isens in Eusenerzen. Stahl und Eisen. 1479

Suita te die Bariumsalze ausfttllen wurden, kommen 
(liese aber nicht in Betracht. Mangansalze da
gegen bewirken eine yerminderte Chlorentwick- 
lung, einmal, weil sie mit Perm anganat Super- 
oxyd geben, das nach 8 Ferrosalz oxydiert, wo- 
gegen nach 9 kein Umsatz untor den gcgebenen 
Bedingungen erfolgt; dann aber auch tr i t t  das 
Manganoxydul nach 7 in Reaktion mit dem 
Eisenprimaroxyd unter Bildung von Mangan- 
superoxyd, und dieses wieder nacli 8 mit Ferro
salz zu Manganosalz und Ferrisalz.

Bevor Skrabal vergleichende Titrieryersuche 
iiber den EinfluS anderer Salze, die liemmend 
oder fordernd auf den Mrthrverbrauch einwirken 
konnen, anstellt, kommt er zu der Erwilgung, 
daB die Salzsilure in Form ihres Chlorions und 
das Primilrosyd hauptsilchlich in Form seines 
Kations ihre schildlicne W irkung iluBern. Die 
Ionengleichung wiire a lso :

Fo +  2 Cl. =  F e v  - f  C U ................................... (10)
d. li. das Kation des Primaroxyds wird dadurch, 
dafi das Chlorion auś seinem Jonen-Zustand in 
den neutralen iibergeht, entladen. Der Yer
fasser fiihrt dann wortlich fo rt: „Danlit soli
nicht gesagt sein, daB die hydrolytische Kom
ponentę und das nicht dissoziierte Sajz (des 
Primilroxydes) auf die Salzsilure etwa nicht 
oxydierend wirken, sondern dafi die Geschwindig
keit dieser Oxydationeu verschwindeml klein ist 
gegeniiber der Reaktion 10, wahrend alle drei 
Formen des Primaroxydes mit erheblicher Rascli- 
heit das iiberschussige Ferrosalz zu osydieren 
yermogen. .Soli nun das Freiwerden von Chlor 
die Ursache des Mehrverbrauches an Permanganat 
sein, so mussen einerseits Chlorionen vorhanden 
sein, anderseits die Bedingungen so gewithlt 
werden, dafi das primare Oxyd des Eisens in 
Form seines Ions wirksam sein kann.“ Es 
folgen nun Titrationsversuche mit yerschiedenen 
Salzmengen. Den Mehrverbrauch an Permanganat 
begiinstigt u. a. Chlorkalium, namentlich in stark  
saurer Losung, sodann Ammoniumsulfat. W eniger 
beeinflufit Chlornatrium die T itration. Die Sul- 
fate des Natriums und des Kaliums iiben gleiche 
W irkung auf einen geringen M ehryerbrauth aus. 
Schliefilich untersucht Skrabal das Verhalten 
des Mangansulfats, das bei Gegenwart yon wenig 
Salzsilure den Mehryerbrauch an Permanganat 
yollstandig aufzuheben vermag. W aren aber 
20 ccm Salzsilure (in entsprechcnder Verdunnung) 
zugegen, so konnte auch das Mangansulfat die 
Chlorentwicklung nicht yollstandig yerhindern. 
Bei der Anwendung von etwa 30 ccm n /l  
MnSOi erliielt Skrabal die besten Ergebnisse.
„ W urde die Mangankonzentration noch weiter 
erhoht, so war zufolge des raschen Yerschwin- 
dens der Endreaktion das Ende der T itration 
nicht scharf genug zu erkennen. “ An einer 
frfiheren Stelle spricht Skrabal von dem Ein- 
flusse des Manganosalzes auf das Yerschwinden

des geringen Permanganatiibersehusses und sagt: 
„In yielen Lehrbiichern lindet man die Angabe, 
dafi der Perm anganatzusatz so lange zu erfolgen 
hat, bis eine mindestens eine halbe Minutę an- 
haltende Rosafiirbung erreicht ist. Jedoch wiire 
das Resultat der T itration jedenfalls dann falsch, 
wenn die Bedingungen fiir die Bildung eines 
Manganisalzes sehr giiństig liegen, wie etwa 
bei der Titrationsmethode nach Reinhardt. Bei 
dieser Methode hat man sieli mit einer einige 
Sekunden anhaltenden Endfilrbuug zu begniigen.1*

Nun studiert Skrabal das Verlialten der 
Salzsilure sowie des aus Zinnchlorur und Queck- 
silberchlorid entstaiulenen Quecksilberclilorurs 
bei Gegenwart von Mangansulfat und kommt 
zu dem Schlusse, daB beide unter allen Um- 
standen einen Mehrverbrauch an Perm anganat er- 
fordern, dafi das Kalomel aber nicht, wie Meineke 
(„Zeitschr. f. offentl. Chemie* 1898 S. 437) uml 
Reinhardt („Cli.-Ztg.“ 1889 S. 323) meinen, mit 
dem Ferrisalz in Reaktion tr i t t  unter Riickbildung 
von Ferrosalz, sondern dafi es wie die Salzsilure 
ais Akzeptor w irk t, also die Reaktion Queck- 
silberchloriir - f  Perm anganat durch das Auf
treten des Eisenprim!lroxydes induziert wird. 
Seine Versuche beweisen dies, da der Melir- 
yerbrauch an Perm anganat bei Gegenwart der 
gleichen Menge Kalomel, aber steigender Eisen- 
inenge wachst. E r ist daher wie Meineke und 
Reinhardt auch der Meinung, dafi bei der Re
duktion durch Zinnchlorur der UeberschuB des 
letzteren auf ein Minimum zu beschrilnken sei. 
„Ferner sind bei Anwendung der Reinhardtsclien 
Methode alle VorsichtsmaBregeln wie bei jeder 
andern empirischen Methode zu beobachten.0

Skrabal fiihrte die Titrationen in yerschiedener 
Weise aus, indem er a) die Permanganatlosung 
unter Umriihren tropfenweise, b) in Anteilen zu 
je  1 ccm und c) die Hauptmenge des erforder- 
lichen Permanganats an einer Stelle in die 
ruhende Fliissigkeit (ohne Umriihren) einfliefien 
liefi. Der Mehrverbrauch an Permanganat war 
oft mehr von einer dieser T itrationsarten ab- 
hangig, ais yon d e r. absoluten Menge der Salz
saure; bei a) w ar meistens der geringste, bei c) 
der grijfite Mehryerbrauch festzustellen.

Sollen diese Forschungsergebnisse Skrabals 
der T itration nach Reinhardt zugrunde gelegt 
werden, dann mufi yor allen Dingen die absolute 
Menge der Salzsilure genau beinessen sein, die 
20 ccm HC1 1,19 nicht wesentlich iiberschreiten 
darf. Die Erze werden allenthalben wohl in 
abgemessenen Mengen Salzsilure gelijst; die dayon 
bei der T itration iibrigbleibende absolute Menge 
ist aber notwendigerweise immer verschieden 
und hilngt ab yon den zersetzbaren Mineralien 
und der Dauer der Erhitzung. 1 g Erz lost 
sich in 4 bis 24 Stuuden in 20 oder 25 ccm 
Salzsaure nicht yollstandig, wohl aber in 30 ccm 
und mehr; .ich halte die Yerwendung von 50 ccm
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fiir am besten. Die nacli der Zersetzung iibrig- 
bleibende Salzsilure wird durch SchwefelsEture 
verjagt und die Chloride werden zersetzt. In 
50 ccm Salzsaure ( 1 : 3 ) ,  die zum LSsen der 
Sulfate zugesetzt werden, sind 12‘/a ccm HCi 
1.19 spez. Gew. enthalt.en. Hinzu kommen 71/2 ccm 
HCI 1,19 spez. Gew. von der Zinnchloriirlosung. 
Die Konzentration der'letzteren  ist so gewahlt, 
dafi 1 ccm =  0,02 g Fe entspricht; I g Erz 
mit 00 °/o Fe (von 50 prozentigen Erzen nimmt 
man 1,2 g ,  von 07 prozentigen 0,9 g) wiirde 
30 ccm Zinnchloriirlosung zur Reduktion ver- 
langen, wenn alles Eisen ais Eisenoxydsalz vor- 
handen wiire. Diese Bedingung wird erfiillt durch 
Oxydation mittels Kaliumchlorat. Die Zinnchloriir
losung enthalt in 2000 ccm =  500 ccm HCI 
1,19, in 30 ccm — 7,5 ccm; somit sind jene 
20 ccm HCI 1,19 mit grofior Annaherung bei jeder 
T itration vorhanden. Es sei noch auf den Unistami 
hingewiesen, dafi Kupfersalze gleich wie Eisensalzc 
reduziert und oxydiert worden. In unseren Eisen- 
erzen sind gewohnlich nur so geringe Mengen 
Kupfer vorhanden, dafi hierauf keine Riicksicht 
genommen zu werden braucht. Grofiere Mengen 
miissen von demgefundenenEisengehaltabgezogen 
werden, wenn wir sie nicht nach den Vorschlagen 
Lehnkerings(„Zeitschr.f.offęntl. Cli.“ 1898 S.482) 
und Kinders, namentlich bei der Schiedsanalyse, 
yorher mit Schwefelwasserstoff ausfilllen wollen. 
Die Atomgewichte fiir Kupfer und Eisen ver- 
halten sich etwa wie 8 : 7 .  Multiplizieren wir 
den in einer besonderen Probe bestimmten Kupfer- 
gehalt mit 7/8, so erhalten wir den dem Eisen 
entsprechenden W ert, der von dem gesamten 
Eiśen-Kupfergehalt abzuziehen ist.

T i t e r s t e i l u n g .  Reinhardt empfiehlt in 
der YcrOffentlichung seiner Methode („Stahl und 
Eisen“ 1884 Nr. 12 S. 705), dio Titerstellung in 
folgender Weise yorzunehmen: „Man verwende 
etwa 0,3 bis 0,4 g Eisendraht, lose in Salzsilure, 
fugę Chamaleon hinzu, erhitze, reduziere und 
verfahre iiberliaupt, wie oben angegeben,“ d. li. 
man verfahre zur Titerstellung genau in der 
bei der E rztitration  angegebenen Weise. Yon 
dem durchaus richtigen Grundsatze, die T iter
stellung entsprechend der T itration auszufiihren, 
war Reinhardt in der Veroffentlichung der in- 
zwischen von ihm gemacliten Verbesserungen 
abgekommenundempfahl(„Chem.-Z.u 1889 S. 323) 
das Kalium tetraoxalat, dessen W irkungswort 
er annahernd zu 0,8835 Fe berechnet. Rein
hardt hat neun Jahre spater iii einer P rivat- 
mitteilung an Meineke(„Zeitschr. f. offęntl. Chem.“ 
1898 S- 440 uml 445) angegeben, der W irkungs- 
wert des Kaliumtetraoxalats (wie aucli anderer 
Oxalate) miisse durch yergleichende Versuche 
mit einer Eisenyerbindung von bekanntem Ge- 
halte erm ittelt werden.

In der dritteu Auflage seines „Leitfadens 
fiir Eisenhiittemąboratorienu (1889) beschreibt

L e d e b u r  zum erstenmal die Reinhardtsche Me- 
thode uiul empfiehlt fiir diese wie auch fiir dic 
Margueritesche die Einstellung auf Oxalsaure 
oder auf Eisendraht, der in Schwefelsaure unter 
LuftabschluB gelost ist. Treadwell (nach L unge: 
„Chem.techn.Untersuch.-Methodena 1904 ,1 ,122) 
maclite auf die oxydierbaren Korper Karbide, 
Phosphide und Sultide aufmerksam und erklarte, 
dafi auch diese Perm anganat verbrauchten, wo- 
durcli der „Eisenwert“ eines Eiscndrahtes, dessen 
Gehalt an Eisen allgemein zu 99,0 oder 99,8 °/o 
angenommen wiirde, 100 °/o iibersteigen konne. 
Thiele und Deckert sagten sich („Zeitschr. fiir 
angew. Chem.“ 1901 S. 1233), es konne sich im 
Falle Treadwell um einen besonders stark  ver- 
unreinigten Eisendraht handeln, wovon das viel- 
facli angepriesene „cliemiscli reine Eisen" ver- 
schieden sei und eine Ausnahine bilde. Sie 
fanden in einem F err. metali, in lam. p. anal. 
den W irkungswert zu 100,00 °jo, wenn die 
Losung nicht gekocht wurdo, und 100,50 °/o, 
wenn sie sie lcochten. Lehukering berichtete in 
„Stahl und Eisen1* 1902 Nr. 18 S. 988 iiber diese 
Arbeiten von Thiele und Deckert und fiihrte das 
Bekanntsein der reduzierenden Eigenschaften der 
Karbide usw. bis in den Anfang der neunziger 
Jahre zuriick; er sprach ebenso wie jene For- 
scher von der „langst bekannten Tatsache*4 usw. 
Ledebur nahm an diesem Ausdruck Anstofi und 
erklarte in seiner Erwiderung „Stahl und Eisen“ 
1902 Nr. 22 S. 1242), noch niemals ein Eisen mit 
einem hoheren W irkungswerte ais 100 °/o gehaiit 
zu liaben. E r meinte auch, dafi der W ert doch 
eher niedriger ausfallen miisse, da der Mehryer- 
braucli an Permanganat fiir die ubrigens immer 
kleinen Mengen an Kohlenstoff, Phosphor und 
Schwefel den T iter driicke, der T iter also kleiner 
s ta tt grofier werde. Skrabal wieder erklarte 
(a. a. O.) diese Schlufifolgerung Ledeburs fiir 
einen Denkfehler, da der Mehryerbrauch an Per- 
manganat doch identisch sei mit einem hoheren 
W irkungswerte des angewandten Eiscndrahtes. 
Lehnkerings Entgegnung („Stahl und Eisen“ 1903 
Nr. 1 S. 03) auf die irrige Ansicht Ledeburs hat 
offenbar nicht den gewiinschten Erfolg gehabt, 
wenigstens enthalt die letzte (6.) Auflage des 
„Leitfadens fiir Eisenhiittenlaboratorien“ (1903) 
keine Aenderungen in der Angabe iiber T iter
stellung. Ich habe vorstehende Tatsachen so 
ausfiihrlich beschrieben, weil einige Hiittcnlabo- 
ratorien mit groBer Hartnackigkeit und unter 
Berufung auf Ledebur an dieser A rt der T ite r
stellung festhalt.en.

Kinder hat sich in der eingangs erwahnten 
Arbeit gegen die von Meineke und Lehnkering 
(„Zeitschrift fiir offentliche Chemieu 1898) 
Yorgeschlagenen Titerstellungen (Losungen von 
Ferri und Ferro-Ammoniumsulfat) ausgesprochen. 
E r iibersielit dabei allerdings, dafi inan beide Arten 
auch zur T iterstellung nach Reinhardt benutzen
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kann, wenn den Losungen Salzsilure und Kalium- 
clilorat zugesetzt werden. Aber die umstaml- 
licbe, genaue, unmittelbare Erinittlung des Eisen- 
gebaltes auf gewichtsanalytischem W ege, sei es 
durch Absebeidung mittels Ammoniaks oder durch 
Elektrolyse, macht diese Yerfahren namentlich 
fiir sehr viele Eisenhiitteniaboratorien unbrauch- 
bar, wogegen sie in der Hand des Handels- 
cheinikers unzweifelhaft gute Dienste leisten 
werden.

Meineke ist gegen die Ąnwendung von ine- 
tallischem Eisen in irgend einer Form, da die 
Umstandlichkeit einer vollst!tndigen Eisenanałyse 
und die Umnoglichkeit einer schnellen Kontroile, 
wie sie z. B. bei kontradiktorischen Analysen 
stattfinden miiBten, ins Gewicht fielen. Diese 
Einwendungen Meinekes sind nicht stichhaltig. 
Unsere heutigen' Hiittenlaboratorien — selbst 
die kleinsten — haben alle Einrichtungen zu 
einer schnellen und genauen Kohlenstoff-, Schwefel-, 
Pliosphor-, Silizium-, Mangan-, Arsen- und Kupfer- 
Analyse. Aucb sind die kontradiktorischen 
Analysen in unserer einheimischen Eisenindustrie 
bei weitem nicht so liaufig, wie Meineke an- 
nimmt; soviel ich weifi, ist es nur eines unserer 
grofiten W erke, das die kontradiktorische Ana- 
lyse der schiedsrichterlichen yorzieht. Lelm- 
kering schliefit sich in seiner Entgegnung 
(„Chem. -Z tg .“ 1906 Nr. 59) auf die Arbeit 
Kinders den Ansichten Meinekes an und liU.lt 
es nicht fiir empfehlenswert, die Summę von 
sieben Verunreinigungen von 100 abzuziehen. 
Der Eisenhuttenchemiker, der tilglich in einigen 
liundert Eisenproben die Beimengungen zu er- 
initteln hat, wird anderer Ansicht sein. Skrabal 
hat den Beweis erbracht, dafi ein Eisendraht, 
dessen Nebenbestandteile bekannt sind, sehr 
wolil zur Titerstellung benutzt werden kann, 
wenn die T itration in salzsaurer oxvdierter 
Losung erfolgt. E r erliielt so nahezu denselben 
T iter. wie mit einem mit ganz besomlerer Vor- 
sicht liergestellten Elektrolyteisen in schwefel- 
saurer Losung.

Kinder hat denselben W eg beschritten, indem 
er wieder nach der urspriingliclien Reinhardt- 
schen und der letzten Skrabalschen Vorschrift 
verftthrt, nur dafi er von dem althergebrachten 
nnd beciuemen D raht abgeht und die Spiine eines 
Eisenstabes yerwendet. Ohne Zweifel ist es fiir 
den Hiittenchemiker leicht, sich ein d u r c h a u s  
g l e i c h m a B I g e s  Stiick Flufieisen zu beschaffen, 
das — genau analysiert — ais Urmafi dienen 
kann. Ob der auBerhalb des Hiittenbetriebes 
stehende Analytiker nach Kinder yon jedem 
Schmied ein g e e i g n e t e s  Materiał bekommen 
kann, ist fraglich.

Allerdings hafteten dem Drabi; manche 
Ucbelstilnde an, worunter die nur mit der Lupę 
sichtbaren Roststellen (nach K inder), die sich 
dem Schmirgelleinen entzogen hatten, noch die
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geringsten waren. Die Ringe und Rollen des 
bisher ublichen Drahtes wogen nur etwa 15 g. 
H atte man in einer Anzahl solcher Ringe die 
akzessorischen Bestandteile bestimint, dann war 
es immer noch ungewifi, ob der zur Titerstellung 
benutzte neue Ring dieselbe Zusammensetzung 
hatte. Auf meine Yeranlassung hat dio Firma 
Felten & Guilleauine-Lahmoyerwerke, Miilheim 
am Rhein, aus e i nem Ringe W alzdraht von
8 mm Durchmesser und 23 kg Gewicht einen 
Blumendraht von 0,2 mm Durchmesser her
gestellt, der, in zusammenhangenden Stiicken von 
je  100 g zu einem Ringo aufgewickelt, von 
0. Gerhardt, Bonn, in den Handel gebracbt wird. 
Hier hat nun der Analytiker es in der Hand, 
die jedem Ringe beigefiigte Analyse nachzupriifen, 
und er behalt fiir viele Titersfellungen noch 
genug Materiał von demselben Ringo iibrig. Die 
mir mitgeteilte Analyse lautete: 0 = 0 , 0 4 ,  Si 
=  0,014, P  =  0,005, Cu =  0,02, Mn =  Spur, 
S =  0,005. W ird der Kupfergehalt auf Eisen um- 
gerechnet und dem reinen Eisengehalte zugezahlt, 
dann erhalt man den Eisenwirkungswert von 
99 ,93°/o. Ich habe diese Angaben im wesentlichen 
bestatigen konnen; die Ergebnisse meiner Analysen 
sind: C =  0,028 und 0,026 =  0,027, Si =  0,013, 
P  =  0,033 und 0,034 =  0,034, Cu = 0 , 0 2 1  
und 0,023 =  0,024, Mn =  0,005, S =  0 ,008, 
Summę =  0,111 »/o (100 — 0,111 - f  (0,024
X  7/8) =  99,91 o/o.

Der D rahtring ist zu einer 8 gebogen, die 
kleinen Ringe der 8 sind żusammengelegt und 
mit Kupferdraht umbunden. Man lost zunachst 
den Kupferdraht, biegt die 8 wieder zu einem 
Ringe auf, befestigt an zwei gegeniiberlicgenden 
Stellen den Ring aufs neue mit dem Kupferdraht 
und schneidet mit einer starken Scbere den Ring 
in zwei moglichst gleich grofie H alften; die 
Enden je  eines Stranges werden zweckmafiig 
zu einer Schleifo einmal ineinandor geflochten. 
Man bebe den D raht im Exsikkator auf. Zur 
Titerstellung entnimmt man einem solchen Draht- 
biindel acht Drahtchen und zieht sie zuerst nach 
der einen Seite einigeinal durch feines Schmirgel- 
leiuen und dann durch Papier. D arauf halt 
man die Drahtchen mi', dem Papier an der ab- 
geschmirgelt.en Stelle fest und verfalirt ebenso 
nach der andern Seite hin. Sie werden auf 
einen trockenen Glasstab aufgerollt und die 
kleinen Rijllchen zur Abkiihlung eine kurze Zeit 
in den Exsikkator gelegt. Acht der abgesclunir- 
gelten Drahtchen wiegen etwa 0,6 g , 5 mm 
=  0,001 g ; bei einiger Uebung gelingt es 
sehr leicht, ein ganz bestimmtes Gewicht 
von dem T iterdraht in Arbeit zu nehmen. 
0,6 g werden im 450-Erlenmeyerkolbchen (mit 
Schutztrichter) in 25 ccm Salzsaure 1,12 bei 
etwa 90° C. gelost. Nach dem Oxydieren mit 
einem Gramin Kaliumcblorat (in Pastillenform) 
wird der Schutztrichter abgespiilt, es werden
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18 bis 20 ccm Schwefelsaure 1 : 1 zugegeben 
und ebenfalls bei 90° erhitzt. Nach etwa zwei 
Stunden ist. die Salzsiiure verfliichtigt, die Schwe
felsaure beginnt abzurauchen. Spritzen oder 
StoBen der Fliissigkeit habe ich hierbei nie 
beobachtet, man kann dic Salzsaure bequem iiber 
Nacht abduhsten lassen. Zu dor von der Salz- 
siiure befreiten Fliissigkeit, worin das Kalium- 
fernsulfat ais weifie Kristallinasse ausgeschieden 
am Boden des Kolbens sitzt, gieBt man nach 
einigem Erkalten 50 ccm Salzsiiure 1 : 3 ,  worin 
also 12,5 ccm Salzsiiure 1,19 enthalten sind; 
bei dem nun folgenden Erwilrmen schwenke man 
den Kolben hilufiger um, bis der Salzkuchen sich 
yom Boden hebt, und sich in der Salzsiiure zu 
losen beginnt. Die Reduktion geschieht in 
dor Weise, daB man zunilchst so lange Zinn
chloriir in die siedende Fliissigkeit fliefien lilfit, 
bis die rotgelbo Farbę in hellgelb iibergegangen 
aber noch nicht wasserhell geworden ist. Man 
erhitze abermals zum Sieden, erhalte darin einige 
Augeiiblicke und fiige Zinnchloriir in Tropfen 
hinzu, bis die Fliissigkeit nur noch schwach 
gelb ist; man erhitzo nochmals und falire 
damit unter tropfenweisem Zusatze des Zinn- 
chloriirs fort, bis die yoljgtandige Farblosig- 
keit der Fliissigkeit die beendigte Reduktion 
anzeigt. So lilfit sich der yon allen Forschern 
gewiinschte geringste UeberschuB an. Zinnchloriir 
in Yollkommenster Form erreichen. Aber auch 
einer vollst;indigen Wegnahme der etwaigen 
letzten Chlorreste durch das je tz t wieder iiber- 
schiissig vorliandene Ferrosalz ist in der Siede- 
hitze die denkbar giinstigste Gelegenheit gegeben.

Meines W'issens ist diese A rt der Reduktion 
nirgendwo beschrieben, wiewohl ich sie in einem 
andern Laboratorium auch schon angeweiulet 
gesehen habe.

Das je tz t folgende Abkiihleu soli nicht etwa, 
wie yielerorts ublich, durch Yerdiinnen der 
Losung, sondern durch Einstellen des Kolbens 
in IlieBendes W asser vorgenommen werden

Kinder (a a. 0 .) hat die Beobachtung ge- 
niacht, dafi die Reaktion zwischen Zinnchloriir 
und Queeksilberchlorid ziemlich langsam verliluft 
und dafi ein milfiiges Schwenken des Kolben- 
inhalts die Abscheidung des Kalomels befordert, 
die in 25 Sekunden vollendet ist. Da Kinder 
25 ccm der Quecksilberchloridlosung venvendete, 
kann die Frage gcstellt werden, ob die Reaktion 
bei Gegenwart von 60 ccm, wie Skrabal vor- 
sclireibt, sclmeller verlaufe. Zu den Versuchen 
hieriiber, wio uberhaupt zu allen Titrationen, 
benutzte ich eine Zinnchloriirlosung, die 50 g 
Zinnchloriirsalz, 500 ccm Salzsiiure (1,19) und 
1500 ccm W asser enthielt; durch Kohiensaure 
war sie vor 0.\ydation geschiitzt. Die Mangan- 
sulfatlosung bestand aus 200 g Mangansulfat 
(-f- i  aq.) geliist in 600 ccm mit wenig Schwefel- 
siiure angesiiuertem W asser; der filtrierten Losung

wurden zunilchst 500 ccm Phosphorsilure (1,3), 
dann 400 ccm Schwefelsaure und nach dem 
Erkalten nochmals 500 ccm Phosphorsilure zu- 
gesetzt. Die Konzentration der Quecksilber- 
chloridlosung war 1 : 20. Der T iter der P e r
manganatlosung betrug 0,010790. Ein L iter 
Leitungswasser wurde mit 00 ccm der Mangan- 
phosphorsaurelosung versetzt und durch zwei 
Tropfen Permanganatlosung eben ro t gefilrbt; 
die Rotung hielt kurze Zeit an und war zum 
Beginn der Verwendung vollstilndig yerschwunden. 
Ein blinder Versuch ergab, daB 50 ccm Salz- 
sUure (1 : 3) -f- 00 ccm Quecksilberchlorid und 
ein Liter vorgefilrbte Verdiinnungsflussigkeit (wie 
oben) durch e i n e n  Tropfen Permanganatlosung 
deutlich rot gefiirbt wurden. In der folgenden 
Tabelle sind die Ergebnisse der Versuche zu- 
sammengestellt; auch dio Reihenfolge der Zu
satze ist daraus zu ersehon.

W

X
Oo
Oo

Hieraus .geht liervor, daB in der nicht ver- 
diinnten Losung und nach 00 Sekunden langem 
Bewegen der Fliissigkeit 25 ccm Quecksilber- 
cliloridlosung zur Bindung der geringen Zinn- 
chloriirmengen • ausreichen, wilhrend in grijfierer 
Yerdiinnung auch 00 ccm die Reaktion in der
selben Zeit nicht vollenden konnen. Uebrigens 
sagtM einekebereits (a.aK). S 444), „dafi der Eiu- 
wirkung des Quecksilberchlorids auf das iiber- 
schiissige Zinnchloriir geniigend lange Zeit ge- 
lassenh werden soli.

Lehnkering sagt in seiner Entgegnung(„Chem.- 
Z tg .“ 1906 Nr. 59): „Die Bedenken, welche 
Hr. Kinder uber den Einflufi vou freiem Zinn- 
chloriir auf die Permanganatlosung am Schlusse 
seiner Abhandlung aufiert, halte ich nur in 
theoretischer Hinsicbt fur berechtigt, da jeder
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Chemiker, der nach der Reinhardtsehen Methode 
zu arbeiten gewohnt ist, weiB, welche grobe 
Fehler entstchen, wenn er zuviel Zinnchloriir 
zugesetzt hat, oder wenn er die gflnzliche 
Filllung mit Quocksilberchlorid nicht abwartet. 
Ich wenigstens habe in den vielen Eisenhiitten- 
laboratorien, welche ich kenne, stets gesehen, 
daB diesem Punkt dio grofite Aufmerksamkeit 
gewidmet- wurde“ . M e i n e  Erfahrungeh wider- 
sprechen dem Einwurfe Lehnkorings. In einigen 
von den Eisenlilittenlaboratorien, die ich besucht 
habe, habe ich die Beobachlung gemacht, daB 
man eine Oxydation der Eisenoxydullosung durch 
den Luftsauerstoff befiirchtete (mit welcher Be- 
rechtigung werden wir noch sehen) und deshalb 
u n m i t t e l b a r  nach dem Quecksilberchloridzusatz 
zur T itration schritt. Anderseits habe ich auch 
gesehen, daB zur Beschleunigung der Reaktion 
der Kolbeninhalt so lange bewegt wurde, bis 
sich eine Osydation des Eisens durch deutliclie 
Gelbfarbung zu erkennen gab.

Die Ueberspiilung geschieht mit der vorhin 
erwahnten Yerdiinnungsfliissigkeit, die zwar vor- 
gefUrbt gewesen sein muB, zur Zeit der Yer
wendung aber nicht mehr gefilrbt zu sein braucht. 
Man gewohne sich an eine T itrationsart, die 
immer beizubehalten ist. Ich offne den Halm 
der B iirette so weit, daB die Permanganatlosung 
aus der etwa 1 bis 2 cm von der Flussigkeit 
entfernten AusfluBspitze im glattęn Strahle die 
Oberflilche t.rifft. Die AuslluBzeit fiir je  10 ccm 
betriigt hierbei fiir meine Biirette 13 bis 15 Se- 
kunden. Nach AbfluB der ersten 25 bis 30 ccm 
wird der Strąki infolge des je tz t geringerenDruckes 
rauh und der Halin muB weiter geoffnct werden; 
gegen SchluB der T itration wird nur noch 
tropfenweise vorgegangen. Das eigentliche Ende 
der T itration bezeichnet eine blasse Gelbfilrbung 
die an Stilrke mit steigender Salzsiluremenge 
zunimmt, woVin ein Tropfen Perm anganat eine 
schwache Rosafilrbung herro rru ft, die nur wenige 
Augenblicke anhillt.

Mit einer Permanganatlosung habe ich fol
gende T iter erhalten:

a) auf gleicho Gęwichtsnicngen Eisendraht:
0,6 g  . 99,91 o/0 =  55,66 ccm =  10 770 

55,64 „ — 10 774
55,55 „ =  10 791
55,60 „ — 10 782
Mittel =  0,010779. 

bl auf annahernd gleicho Mengon (ausgew ogen): 
0,6594 g  . 99,91 °/o =  61,09 ccm =  10 784
0,6524 60,49 „ =  10 776
0,6568 60,93 „ =  10 770
0,6584 61,05 „ =  10 775

Alittel =  0,010776.
c) auf Natrimiioxalat{Kahlbaum-Sorensen=: 0,8335 Fe) 

bei 100° C. getrocknet:
0,71 g . 83,35 o/o =  54,96 ccm =  10 767

55.00 „ =  10 760
55.00 „ =  10 760 
Mittel =  0,010762.

Acht Tage spiiter erhielt ich mit der- 
selben Losung (die sechs Wochen alt w a r !) 
folgende T ite r:

0,6058 g  . 99,91 o/0 =  56,08 ccm =  10 793 
.. 0,6022 ' 55,80 „ =  10 782
' 0,G030 55,91 „ =  10 776

0,6012 55,74 „ =  10 776
Mittel =  0,010781.

Mit SorensenBchom N atrium oxalat:
0,7315 g . 83,35 °/o =  56,70 ccm =  10 753 
0,7212 55,82 „ =  10 765

0> 0,7181 55,60 „ =  10 760
0,7247 56,08 „ =  10 771

Mittel =  0,010762.

Nach Skrabal miiBten wir bei der T itration 
nach Reinhardt einen Mehryerbrauch haben. Der 
T iter auf Eisendraht ist aber hoher ais der auf 
Natriumoxalat, dessen Reinheit von Lunge (Bericht 
der Intern. Analysen-Kommission 1906) anerkannt 
wird und worauf Lehnkering („Cli. Z tg .“ 1906 
Nr. 59) hinweist. Vermutlich w ar ein Verlust 
an Eisen durch Oxydation entstanden. Ich machte 
nun zuniichst einen Yersuch iiber die Dauer des 
Reaktionsverlaufes zwischen Quecksilberchlorid 
und Zinnchloriir in der Ruhe, also ohne den 
Kolben zu bewegen.

Zwei Versuche gebrauchten nach einer Minutę 
zur Rotfiirbung je  zwei Tropfen Permanganat, 
zwei andere Versuche nach zwei Minuten nur noch 
je  einen Tropfen. Nun wurde abermals der T iter 
auf Eisendraht gestellt, wobei die Losung nach 
dem Zusatze des Quecksilberchlorids der Ruhe 
iiberlassen wurde; zur Verhtitung einer Oxydation 
streute ich eine kleine Prise feingepulyertes 
Natriuinbikarbonat auf die Fliissigkeitsoberfliiche 
und schloB mit einem Trichter ab. Nach 3 his
4 Minuten wurde iibergespiilt und titr ie r t: 

0,5992 g .  99,91 o/0 =  55,60 ccm =  10 767
0,5930 55,03 „ =  10 766
0,6094 56,55 „ =  10 766
0,5896 54,72 „ =  10 764

Mittel =  0,010766.

Die beiden T iter stimmten nun sehr gut iiberein, 
wobei aber immer zu beachten ist, daB der Draht 
in der angegebonen W eise behaudelt und zur 
Auflosung und T itration des Natriumoxalats (im 
1/i  1-Erlenmeyer) 500 ccm W asser und 50 ccm 
Schwefelsaure 1,84 angewandt wurden.

Zwischen T itration und Ablesung (mit der 
Gockelschen Visierblende) lagen stets 15 Minuten. 
Wie das Titrationsergebnis vom langsamen oder 
schnellen ZtifluB der Permanganatlosung abhilngt, 
so łnlngt dasselbe olfenbar auch yon der Kon- 
zeutration der letzteren ab. So fand ich bei 
einer schwilcheren Losung den T iter — auf 
D raht gestellt — zu 0.010223 gegen 0,010232 
auf Natriumoxalat. Das Verhilltnis der beiden 
T iter — obwohl insofern richtig, ais beim Draht 
ein geringer Mehryerbrauch vorliegt, steht zu 
den Ansichten Skrabals im W iderspruch; der 
geringeren Konzentration muBte auch ein ge-
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ringerer Mehrverbrauch eńtsprecheh, wilhrend 
vorhin die T iter bei der grofieren Konzentration 
iibereinstimmten.

W er zur schnę]leu Kontrolle des T iters den 
Eisendraht yerwenden will, bercite sich mehrere 
Kolbchen mit der Drahtlosung vor;  yerwendet 
er hierbei jedesmal genau 0,0 g, so ist ein 
Irrtum  bei der Bereclinung ausgeschlossen.

Es lag nahe, den D ralit auch nach der Lede- 
bur’schen Yorsclirift zu yerwenden. Die T itration 
er folgte in der von Lunge (Berieht der Intern. 
Anal.-Kommission 1900, S. 121 ff.) besehriebenen 
W eise im grofien Kolben mit dein Contat-Gockel- 
schen Aufsatze nach yoraufgegangenem Kocheu:

0,5998 g  . 99,91 % =  55,80 ccm =  10 739 
0,5916 55,20 „ =  10 708
0,6070 56,48 „ =  10 737

3nttcl =  0,010728.

E r  z b e h a n d l u n g .  Die E rztitration  gestaltet 
sich in der gleichen Weise. 1,0, 1,2 bezw. 0,9 g 
der lufttrockenen, im Achatmorser aufs feinste 
zerriebenen Erzprobe (dio Feuehtigkeit wird in 
einer besonderen Probe bestimmt) wird durch . 
mehrstiindiges Digerieren bei 90 bis 95 Grad C. 
in 50 ccm Salzsilure 1,19 gelost. Die meisten 
Erze sind schon in 3 bis 4 Stunden gelost, 
andere brauchen 24 Stunden. Ich behaiulle 
alle Erze 24 Stunden mit der angegebenen 
Menge Salzsilure auf dem Sandbade und achte 
darauf, dafi der Kolbeninhalt nicht austrocknet. 
Oxydation, Abrauchen mit Schwefelsilure und 
Losen in 50 ccm Salzsilure 1 : 3 usw. finden 
s ta tt genau wie bei der Titerstellung angegeben. 
Zweckmilfiig lilfit. man die verdiinnte Salzsilure 
erst einige Zeit unter hilufigem Umschiitteln bei 
milfiiger Hitze einwirken, bevor man zum .Losen 
hohere Temperatur anwendęt. Organische Korper 
enthaltende Erze sollen nach dcm Abwttgen kurze 
Zeit im Porzellantiegel gegliiht werden. Man

Lunkern und Seigern
(SchluB von

V V /  enn wir nun der Frage niihertreten, was 
'  * in der Praxis zu tun ist, um die Lunker- 

bildung einzuschriinken, so geben die bisherigen 
Ausfuhrungen dafur eine Reihe Auhaltspunkte. 
Man kann entweder yersuchen, die Entstehung 
des Lunkers uberliappt zu hintertreiben, oder ilin 
durch geeignete Mittel in den Kopf des Blockes 
zu bringen, der nachher abgesclmitten wird, so 
dafi der Rest Umkerfrei bleibt. Um die Lunker- 
bildung zu yerhiiten, mufi man bestrebt sein, 
die innere Spannung, welche die ilufiere Schicht 
daran h indert, sich ihrer Temperatur ent
sprechend zusammenzuzielien, zu yermeiden. Das 
kann geschehen durcli iiufieren Druck gegen 
die Witnde des erstarrenden Blockes und durch 
Mittel, welche die schnelle Abkiihlung der iiufier-

begeht keinen Felilec, wenn man alle lebhaft 
gefiirbten Erze vor dcm Auflosen gliiht. Die 
bedeutend leichtere Zersetzbarkeit der Erze, 
sowie die viel klarere Losung und dadurch lie- 
dingte bessere T itra tion , entschiidigen reichlich 
fiir die geringe Miihe und den Zeitaufwand.

Erze, dereń Riickstand auch nach 24stiindigem 
Beliandeln mit Salzsilure noch Eisen enthillt, werden 
nach Lehnkering mit reinstem Natriumkarbonat 
aufgeschlossen; in die salzśaure Losung wird 
Schwefelwasserstoff eingeleitet, aufgekocht, noch- 
mals eingeleitet, filtriert und ausgewaschen. Das 
F ilter wird yerascht, mit Salzsilure und etwas 
Kaliumchlorat gekocht und die Losung nochmals 
mit Scliwefelwasserstoff gefiillt. Das F iltra t 
hiervon yereinigt man mit dem H auptiiltrat, kocht 
aus und bringt nach dem Abkiihlen auf 500 ccm, 
sófern 5,0, 0,0 bezw. 4,5 g Erz genommen wurden. 
Je  100 ccm werden auf die Hiilfte abgedunstet, 
mit einer Pastille Kaliumchlorat oxydiert usw. 
Es darf vorausgesetzt werden, dafi in diesem 
Falle und bei der Schiedsanalyse Mefikolben, 
P ipette und Gewichtsatz yorher in Beziehung 
zueinander gebracht worden sind. In den Fiillen, 
in denen aus irgeud einem Grunde die Naeh- 
priifung der Instrumente unterbleiben mufi (es 
kommen hierfiir eine grofie Anzahl Hiittenlabora- 
torien in B etraeh t), kann nur die Anschaffung 
geeichter Gerilte empfohlen werden; die T iter
stellung ist alsdann in entsprechender Weise 
mit der fiinffaohen Menge D raht yorzunehmen.

W ir haben gesehen, dafi yorstehend beschrie- 
benes Yerfahren die Bedingungen Skrabals erfiillt, 
womit aber nicht gesagt sein soli, dafi es nicht 
noch weiter verbesserungsf;ihig ware. Jeder 
Vorschlag hierzu ist zu begriifion und kann nur 
zur endgiiltigen, von allen Seiten gewunschten 
Losung der Frage nach einer einheitlichen Eisen- 
titration und Titerstellung beitragen.

in FluSeisenblócken.
Seite 1378.)

sten Schicht verhimlern. Die Abkiihlung ist um 
so grofier, je  dicker die Kokillenwand im Yer- 
hilltnis zu der Blockstiirke ist;  das weist darauf 
hin, moglichst grofie Blocke -zu giefien. Aucli 
das Giefien der Blocke in feuerfest ausgefiitterten 
Kokillen w irkt in diesem Sinne giinstig, besonders 
wenn dieselben vorgew;irmt sind. W ie wir spater 
sehen werden, wirken nun aber diese Mittel. 
wiihrend sie den Lunker einschrilnken. fiirdernd 
auf die Seigerung ein. man mufi also mit ihrer 
Anwendung vorsichtig sein. Es bliebe noch die 
Pressung des fliissigen Blockes; diese w irkt nicht 
nur insofern giinstig, ais sie wahrend der Ent.- 
stehungsperiode des Lunkers hemmeml auf seine 
Bildung einwirkt, sondern sie ist auch in hohem 
Mafie geeignet, den entstandenen Lunker in
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seinem unteren Teile zusammenzupressen; sie 
fiillt also auch unter die Mittel,' welche den 
Lunker auf den Kopf des Blockes zu beschrilnken 
suchen. SchlieBlich ist sie ein Hauptmittel, die 
Selgerung hintanzulialten, und ich werde daher 
die nilliere Besprechung dieses Mittels bis zur Be- 
sprechung der Seigerungsverhiitung zuriicksetzen.

W eitere Mittel, den Lunker nacli unten hin 
zu beschrilnken, sind, wie wir sahen, das Nacli- 
saugen des fliissigen Stahls und die Bildung von 
Gasblasen. Das Nachsaugen wird gefordert, 
wenn man dafiir sorgt, daB der oberste Teil 
des Blockes moglichst lange fliissig bleibt, und 
das kann man erreiclieu 1. durch GuB von oben; 
2. durch langsames GieBen; 3. durch GieBen 
in Kokillen, die sieli nach unten hin yerjiingen, 
entgegen der allgemein gebriiuchlichen uingekehr- 
ten GieBmethode; 4. durch kiinstliches Warm- 
halten des oberen Blockteiles.

Das naturliolie Bestreben des Blockes, von 
unten nach oben liin zu erstarren, kann man 
wesentlich fordern durch GuB von oben. Der 
Błock wird immer da am liingsten fliissig ge- 
lialten, wo das frische Metali aus der Pfanne 
zuflieBt, weil dieses in der grofien Masse und 
unter der seluitzenden Schlackendecke nur wenig 
abkUhlt, wiihrend das bereits vergossene Metali 
durch die Beriihrung mit den Kokillenwanden 
sclmell an Warme yerliert. Beim Gufi von unten 
lauft man Gefahr, dafi der obere Teil des Blockes 
bereits e rsta rrt, wenn der Gufi noch nicht be- 
endet ist ;  die Folgę sind dann langgestreckte, 
fast bis auf den Boden hinabreichende Lunker, 
wie man sie in von unten gegossenen Blocken 
hilufig łindet, und M'ovon eine Abbildung in 
Ledeburs Eisenhiittenkunde (4. Aufl. 1903 S. 913 
Abbild. 312) ein beredtes Zeugnis ablegt. Wenn 
man beim Gufi von oben das GieBen noch ver- 
langsamt, so wird der Zwischenraum zwischen 
dcm VergieBen der unteren und der oberen 
Partien  des Blockes vergrofiert, so dafi jene 
noch mehr Gelegenheit haben, sieli abzukiihlen, 
eventuell sogar zu erstarren, bevor der Gufi 
beendet ist. Auch wird durch einen dieken 
Giefistrahl das ganze Bad yiel mehr in Be
wegung gehalten und kiihlt infolgedessen yiel 
gleichtnilfiiger ab, ais wenn das Metali in ruhigem 
diinnem Stralil zuflieBt. GieBt man die Blocke 
so, daB ihr oberer Querschnitt weiter ist ais 
der untere, gerade uingekehrt wie bei der 
allgemein gebriiuchlichen GieBmethode, so lelirt 
eine einfache Ueberlegung, daB der Stahl im 
groBeren Querschnitt am liingsten fliissig bleibt. 
Praktisch wurde diese Annahme bewiesen durch 
J . O. E. T r o t z ,  der von zwei gewohnlichen Ko
killen yon 1625 mm Hohe und 171 min auf 
222 mm Qucrschnitt die eine umkehrte und die 
Lunker in den dergest.alt gegossenen Blocken 
yerglich, wobei sich herausstellte, dafi in dem 
unten weiteren Błock der Lunker bis auf 73 °/o

der Blocklilnge nach unten reichte, wahrend er 
bei dem aiulern nur bis auf 21 °/o der Lilnge zu 
yerfolgen war. Ein gleiclier Versuch mit Stahl 
von 0,5 °/o Kohlenstoff zeigte in dem einen Falle 
75°/o Lunker; in dem andern Falle war kaum 
eine Spur von einem Lunker zu erkennen.* Die 
praktische Ausfiihrung dieses Yorschlages wiirde 
allerdings eine Schwierigkeit mit sich bringen: 
Die Entternung des Blockes aus der Kokille wiire 
nicht mehr so einfach wie bei dem gebriiuchlichen 
Giefiyerfahren, bei dem die Kokille einfach nach 
oben abgezogen wird. Indessen ist diese Scliwie- 
rigkeit nicht unlosbar, wenn man eine Block- 
ausstofivorrichtung anwendet, dereń ja  heute 
schon yiele im Gebrauch sind, und wobei es 
wohl gleicligiiltig sein diirfte, ob der Błock von 
oben oder von unten ausgestoBen wird. Wiihrend 
der Ausstofistem]iel von unten her driickt, muli 
ein Kran bereit sein, um den Błock oben heraus- 
zuzielien und wegźufuliren, walirend ein anderer 
Kran die Kokillen mit den Blocken zufiihrt und 
die leeren Kokillen wieder fortbringt. — Dafi 
man den oberen Teil der Blocke durch kiinst- 
liclie W armezufuhr lilnger ais den unteren Teil 
warmhalten kann, braucht wohl nicht besonders 
erwahnt zu werden. In der Praxis ublich ist die 
Methode, vorgew!trmte feuerfeste Konuse auf die 
Blocke aufzusetzen, ferner das R i e i n e r s c h e  Yer
fahren, bei dem der Błock oben durch eine Gas- 
tlamme geheizt wird, u. a. Hierhin gehort auch die 
in den meisten Tiegelstalilgiefiereien iibliche Praxis, 
auf die fertig gegossenen Blocke noch einige be
sonders warmgehaltenc Tiegel nachzugieBen.

SchlieBlich w irkt der natiirliche Verlauf 
der Seigerung darauf hin, den oberen Teil der 
Blocke am liingsten fliissig zu halten, und da
mit kommen wir auf die Besprechung der 
Seigcrungserscheinungen iiberhaupt. Bekanntlicli 
bestehen diese darin, dafi beim Erkalten einer 
Legierung diese nicht auf einmal ersta rrt, sondern 
daB die scliwerer sehmelzbaren Teile sich aus- 
scheiden und eine M utterlauge von leichter 
sehmelzbaren Stoffen zuriicklassen. Dieser Vor- 
gang wiederholt sich insofern, ais auch aus der 
Mutterlauge immer wieder reinere Teile aus- 
kristallisieren und das ■ zuriickbleibende fliissige 
Metali sich immer mehr der eutektischen Le
gierung nahert, welche schliefilich in einem 
Augenbliek ersta rrt. Bei Flufieisen- und Stalil- 
blocken ist das am langsten fliissig bleibende 
Metali am reichsten an Kohlenstoff, Phosphor 
und Schwefel; es ist also wesentlich leichter 
ais die vorher schon ausgeschiedenen Eisenyer- 
hindungen und hat infolgedessen das Bestreben, 
nach oben zu steigen und so die oberen Partien

* Dieso gunstige "Wirkung diirfte zum Teił aueli 
wohl auf die Pressung des Blockes zuriickzufiihren 
sein, die dadurch entsteht, daB er infolge seines 
eigenen Gowichts beim Zusammcnziehen immer mehr 
in die K okille einsinkt. Anm . des Uebersetzers.
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des Blockes am langsten flussig zu lialten. Dieses 
Bestreben wird nocli dadurch unterstutzt, daB, 
yorausgesetzt daB Stalli, wie andere Korper, 
sich beim E rstarren  zusammenzieht, die lieiBereu 
Teile des Bades an und fiir sich schon leicliter 
sind ais die weniger heiBen. Umgekehrt kann 
man aucb aus der Tatsache, dafi die reichste 
Ausseigerung sich selbst unter den sonst un- 
giinstigsten Umstilnden immer noch iiber der 
Blockmitte befindet, schliefien, dafi nicht ein 
durch Ausdehnung hervorgerufenes Leichter- 
werden der erkaltenden jSIetallteile diesen natiir- 
licben Vorgang gestort bat, daB also der Stahl 
beim Erkalten nicht expandiert. Einen SchluB auf 
das Yerhalten des Flufieisens nach der E rstarrung 
lafit diese Erscheinung allerdings nicht zu.

Die schadlichen Folgen der Seigerung sind 
zur Geniige bekanut; man kann ihnen entgegen- 
wirken entwedcr, indem man die Seigerung selbst 
cinzuschranken yersucht, oder indem man die 
Seigerungsprodukte in den Kopf des Blockes zu 
bringen sucht, so daB sie mit dem Lunker ab- 
geschnitten werden. Man kann dies crreiclien, 
indem man das naturliche. Streben der Aus- 
seigerungen, nach oben zu steigen, unterstiitzt 
durch W armhalten der oberen Blockpartien; es 
kommen also auch hier die schon besprochenen 
Mittel zur Geltung: GuB von oben, und zwar 
moglichst langsamer, GieBen mit dem dickeren 
Ende nach oben und kiinstliclies W armhalten 
des oberen Blockteiles. Ferner kann man den 
am langsten iiiissig bleibenden Teil, der die 
meisten Unreinigkeiten enthalt, nacli oben hinauf- 
driieken durch Pressen des erstarrendcn Blockes 
und durch Bildung yon Gasblasen. Gelingt es 
aber, dic an schadlichen Bestandteilen reichsten 
Seigerungsprodukte in den oberen Teil des Blockes 
zu bringen, der nachher abgeschnitten wird, so 
bedeutet die Seigerung immerhin eine EeiniguUg 
des iibrigen Teiles von diesen Bestandteilen, 
yornehmlich von Phospbor und Schwefel, einen 
Yorteil, um den man schon Ungleichmafiigkeiten 
des Blockes innerhalb gewisser Grenzen mit in 
Kauf nehme.n kann.

Bei Blocken gewobnliclier Qualitat mit ge- 
ringem Kohlenstoffgehalt- mogen diese Mittel ge- 
niigen, da auch dann, wenn eine relatiy  groBe 
Seigerung auftritt, nach Ausscheidung der an 
Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel reichsten 
Legierungen der iibrige Błock nur geringe 
Mengen dieser Bestandteile enthalt, so dafi ihre 
absoluten W erte nur um wenige Hundertstel 
Prozent differieren werden. Bei Blocken mit 
bohem Kohlenstoffgehalt muB man aber darauf 
hinarbeiten, die Seigerung selbst moglichst ein- 
zuschranken; denn, wenn auch liier die kohlen- 
stoffreichste Legierung mit dem Kopf des Blockes 
entfernt wird, so konnen doch die Differenzen 
in seinem iibrigen Teil noch so groB sein, dafi 
die Eigenschaften des erzeugten Metalls an ver-

schiedcnen Stellen des Blockes auch iiber die 
zulassigen Grenzen hinaus Abweichungen zeigen. 
Man kann die Seigerung yęrringern, indem mau 
die schnelle Abkiihlung des Blockes fordert durch 
kaltes GieBen oder durch Giefien kleiner Blocke, 
bei denen die Wandę der Kokillen im Yerhttltnis 
zu der Dicke des gegossenen Metalls sehr dick 
sind. Es ist wohl ohne weitcres klar, dafi bei 
langsamer Abkiihlung die einzelnen Molekule viel 
mehr Zeit und Rulie haben, sich zu gruppieren 
und dementSprechend auszukristallisieren, ais bei 
schneller Abkiihlung. Die Seigerung kann nur 
im fliissigen Metali au ftre ten ; sie hat sofort ein 
Ende, sobald der Błock ers ta rrt ist. Wiirde 
z. B. das Metali so kalt gegossen, daB es so
fort e rs ta rrt, sowie es in die Gufiform tr itt, so 
wiirden die schwerer schmelzbaren Teile absolut 
keine Zeit haben, sich von den aiuleren Teilen 
zu trennen. Wenn auch beiin langsamen E r
kalten die Legierungen yerschiedener Zusammen
setzung mehr Gelegenheit haben, zu diffundieren. 
wodurch die infolge der Seigerung auftretenden 
Konzentrationen der yerunreinigenden Bestand
teile wieder yerteilt werden, so ist doch wohl 
anzunehmen, dafi diese Diffusion in der teilweise 
schon erstarrenden Masse nicht in so holrein 
Mafie stattfinden kann wie die Seigerung, und 
tatsachlich wird aucb durch die praktische Er- 
fahrung bestatigt, daB kalt gegossene Blocke 
oder solche, welche schnell erkalten konnen, 
nicht so stark  seigern wie andere; auch das 
geringere Yorkommen der Seigerungen in den 
schnell erkaltenden auBeren Blockscbichten ais 
in dem lange flussig bleibenden lnnern beweist 
die Richtigkeit des Gesagten. Um den Einflufi 
des Gieflens kleiner Blocke auf den Umfang der 
Seigerung praktisch zu erproben, wurden von 
42 verscbiedenen Chargen je  zwei 200 mm 
starkę Blocke untersucht, indem yon jedem 
nach Absclineideu des yorderen Endes Kniippel 
ausgewalzt und aus der Achse des vordersr.cn 
Kniippels Proben zum Analysieren entnommen 
wurden, welche sowohl miteinander ais auch 
mit der Analyse einer Probe aus der Giefipfanne 
yerglichen wurden. Von den GieBpfannenproben 
hatten 5 einen Kohlenstoffgehalt zwischen 0,75 
und 0,78 o/o, die iibrigen 37 zwischen 0,36 und 
0,45 % . Wenn hierbei eine Seigerung yon 
irgendwelcher Bedeutung vor sich gegangen 
ware, so mufiten die yerschiedenen Proben einer 
Charge groBere Differenzen in den Kohlenstoff- 
gehalten zeigen; denn es ist nicht anzunehmen, 
daB man auf diese Weise zufallig bei beiden 
Blćicken genau dieselben Verhaltnisse antreffen 
wiirde, da einmal die Blocke bei dem GuB von 
oben bei yerschiedenen Temperaturen gegossen 
werden muBten, anderseits weil auch die Proben 
nicht mit Sicherheit an zwei einander genau ent- 
sprechenden Stellen genommen werden konnten. 
Tatsachlich ergaben sich aber bei den 42 Doppel-
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proben aufierordentlich geringo Unterschiede. 
Nur in drei Fiillen erreichte die Differeńz im 
Kohlenstoffgehalt der beiden Knuppelproben 
0,03 °/o, und die Differeńz zwischen Kniippel- 
und Giefipfannenproben betrug nur in einem Falle 
0,07 o/o und in zwei Fallen 0,05 °/o. Jedenfalls 
zeigen dieso Versuche deutlich, daB man beim 
GieBen kleiner Błocko dio Seigerung viel mehr 
rerhindern kann, ais bei groBen Blooken. In 
der Anwendung dieses Mittels ist man abor be- 
schrilnkt auf solche Falle, in denen die A rt der 
AVeiterverarbeitung dic geringen Abmessungen 
des Blockes g e s ta tte t; ist man dagegen infolge 
des Yerwendungszweckes gezwungen, schwere 
Bliicke zu gieBen, z. B. fiir schwere Schmiede- 
stiicke, so bleibt auBer geeigneten yorbereitenden 
MaBregeln, ais welche die oben gcnannten „Kniffeu 
beim Giefien anzusehon sind, ais Hauptmittel 
gegen die Seigerung das Pressen der erstar- 
renden Blocke.

Ein Druck, der von aufien gegen den im 
Innem  noch fliissigen Błock ausgeiibt wird, mufi 
die nocli nicht erstarrten  Teile durch die innere 
Hohlung nach oben heben, wodurch die Aus- 
seigerungen in den Kopf des Blockes gepreBt 
werden; durch diese Manipulation werden also 
gleichzeitig der Lunker venniudert und die Aus- 
seigerungen gehoben, so dafi der Teil, der ais 
unbrauchbar abgeschnitten werden mufi, auf ein 
Minimum reduziert wird. Die W irksamkeit der 
Pressung liangt ab sowohl von dem Zeitpunkt, 
bei dem, ais auch von der A rt und Weise, wie sie 
erfolgt. W as den Zeitpunkt angeht, in dem sie 
beginnen soli, mufi man dem Błock Zeit lassen, 
die Aufwilrtsbewegung der Seigerungsprodukte 
selbst einzuleiten. Lafit man den Druck zu 
friili auf den Błock einwirken, so ist die zu 
heben de Menge des. fliissigen Metalls grofi, und 
der W eg, um den sie gehoben werden kann, 
noch gering. W arte t man dagegen, bis der 
Lunker selion von selbst angefangeu hat, scinen 
untersten Punkt nach oben zu verschieben, so 
wird, insbesondere wenn man durch eines der 
besprochenen Mittel dafiir gesorgt hat, dafi der 
obere Teil des gegossenen Blockes lange fliissig 
bleibt, die Pressung auBerst wirksam sein; die 
Masse des zu hebenden Seigerungsproduktes ist 
sęhon wesentlich geringer goworden, der W eg, um 
den es gehoben wird, dementsprechend groBer. 
Je  spater der Druck in Anwendung kommt, desto 
reiclier an Verunreinigungen ist die noch fliissige 
Achse des Blockes geworden; entsprechend, nur 
in geringerem Grade, wachst auch der Gehalt 
der erstarrenden Ausscheidungen an diesen Sub- 
stanzen. Der richtige Zeitpunkt fur den Beginn 
des Presscns wird also in der Praxis derjenige 
sein, bei dem der Prozentsatz derVerunreinigungen, 
z. B. des Phosphors, in den erstarrenden Schichten 
die Grenzo des Zulassigen erreicht. Naturlich 
laBt sich das nicht bei jedem Błock genau fest-

stellen; sondern die praktisclie Erfahrung muB 
Anhaltspunkte dafiir ergeben, wann der Zeit- 
punkt ungefilhr erreicht sein wird. Man darf 
anderseits mit dem Beginn der Pressung nicht 
so lange zogern, bis die ilufierc Schale des 
Blockes schon so diclc und fest geworden ist, 
dafi sie dem Druck erfolgreichen W iderstand 
leisten kann. W as die A rt und W eise der 
Pressung betrifft, so mufi sie im unteren Teil 
des Blockes beginnen mul von unten lierauf 
nach oben hin anstoigen; zum mindesten darf 
der Druck im oberen Teil des Blockes nicht ełier 
stattfinden ais unten, da sonst oben die Lunker- 
wandungen zusammengeprefit wiiuden und das 
darunter liegende fliissige Metali am Aufsteigen 
hinderten. Die Innenwilnde des Lunkers schweiBen, 
nachdem die Ausseigerungen nach oben hin ent- 
fernt worden sind, unter dem hohen Druck zu
sammen ; insofern ist die W irkung des Pressens 
vollkommener ais die eines jeden anderen Mittels 
zur Yerhutung des Lunkerns und Seigerns. In 
der Praxis wird die Pressung auf yerschiedene

Abbildung 3. lCokillo liacb Jllingworth.

Weise durchgefiihrt, und zwar kommen haupt- 
sitclilich in B etracht dieVerfahren vonWh i t w o r t  l i , 
J l l i n g w o r t h ,  H a r m e t  und yon W i l l i a m s .  
Das W hitworthsche Yerfahren ist das illteste; es 
stanimt aus den 60 er Jaliren und wurde des 
oftern in dieser Zeitschrift erwalmt. Bei ihm 
erfolgt der Druck in der Achsrichtung des Blockes 
durch einen von oben nach unten driickenden 
Stem pel; nach den obigen Ausfiihrungen is t  es 
erklilrlich, dafi der Erfolg des Yerfahrens nicht 
grofi gewesen ist, da der axiale Druck nur die 
Lange des Blockes verringert und die yerkiirzten 
Seitenwiinde ebonso sehr nach aufien wie nach 
innen preBt. Das Jllingworthsche V erfaliren* 
wendet einen gleichmafiig iiber die Seitenflacheu 
verteilten Druck a n ; Abbild. 3 erlautert das 
Prinzip des Yerfahrens: Die Kokille besteht aus 
zwei Teilen, die durch die Keile DD auf eine 
bestimmte Entfernung eingestellt werden; nach 
dem GuB werden die Keile entfernt und der 
Błock gepreBt, bis die Flachen der beiden Ko- 
killenhalften zusammenstofien. Bei dem Harmet- 
sclien Verfahren wird ebenfalls ein gleichmafiiger 
Seitendruck yerwendet, der aber liier entstcht 
ais normale Komponentę des Druckes gegen eine 
konisclie Kokille, in die der Błock hineingeprefit

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1906 Nr. 7 S. 424,
Nr. 11 S. 689.
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wini. Das Yerfahren ist in den letzten Jalir- 
gangen dieser Zeitschrift* wiederliolt ausfiihrlich 
beschrieben worden, so daB es sich eriibrigt, 
nalier darauf einzugehen. Das Brinzip des 
Williamsscbeii Verfalirens ist aus Abbildung 4 
ersichtlicli. Der Błock wird in einer zwei- 
teiligen Kokille mit einer seitliclien Ausbauchung 
gegossen; nach dem E rstarren  dor auBeren 
Schale wird die Halfte der Kokille, welchc dio 
Ansbaucbung enthalt, voin Błock entfernt und 
eine P la tte  B mit innen gerader Flacho oingelegt 
und der Błock hierauf unter Bedeckung mit 
einem Deckel A zu der auch sonst iiblichen 
prismatischen. Form geprefit. Theoretisch ist 
das Verfahren von Williams das liesto, weil der 
Druck bei ihm von unten nach oben ansteigend 
ausgeiibt wird; in der Praxis diirften wohl mit 
dem Harmetschen Yerfahren die besten Erfolge 
erzielt worden sein.

Es eriibrigt sieli nun noch ein W ort iiber 
den W ort der Bildung von Gasbłasen. ** Wie 
wir sahen, vermindert diese durch den im Block-

Abbildung 4. K okille nach W illiam s.

innern entstelienden Druck die Hohe des Lunkers 
und ist ebenso geeignet, die Wandorung der 
Seigerungsprodukte nach oben zu befordern. 
Man sollte daher auf eine solche Blasenbildung 
hinarboiten, die aber nur in dem Mafie erfolgen 
darf, dafi die Blasen selbst die Giite des Blockes 
nicht beeintraclitigen. Bei normalen Giefiver- 
haltnissen kann die Menge und die Lage der 
Blasen durch Begelung desDesoxydat.ionszuschlags 
von Silizium, Mangan oder Aluminium beeinflufit 
werden. Nach B r i n e l l s  Versuehen wird der 
Stahl, wenn der Zusatz eines Gemenges von 
1 Teil Mangan -f- 5,2 Teilen Silizium in Summa 
2,05 o/o betragt, so blasenfrei sein, dafi eine Eiri- 
wirkung auf die Lunkerbildung ausgeschlossen sein 
diirfte. Reduziert man diese Summę auf 1 ,GC °/o, so 
entsteht nur eine geringe Menge von kleinen, kaurn 
sichlharen Blasen, die aber don Lunker fast ganz 
anfheben konnen. W ird die Summę von 1 Teil 
Mangan -f- 5,2 Teilen Silizium noch kleiuer, so 
dafi sie zwischen 1,16 °/o und 0,5 o/o liegt, so 
werden die Blasen so grofi, dafi sie den Błock

* 1901 Nr. 16 S. 857 liis 866; 1902 Nr. 22 S. 1238 
bis 1242; 1906 Nr. 6 S. 345.

** Ich gobe hier nur kurz den Howeschen Ge- 
dankengang wieder, ohne mich damit irgendwie zu 
identifizieren. Antn. des Ueber set zer*.

schadigen; sie liegen auch gewohnłich so nalie 
an der Blockschale, dafi die atmospharische Luft 
durch die Blockwande in sic eindringt und die 
Blasenrander bcam Bearbeiten des Blockes nicht 
mehr zusammenschweifien. Bei einem Zusatz yon 
0,28 o/o setzen sieli dagegen die Blasen wieder 
so tief unter die Oberflache, dafi keine Luft 
durchdringen kann und die Blasen bei der Be
arbeitung leicht zusammenschweifien und ver- 
schwinden. (?) W endet man Aluminium zur Des- 
oxydation an, so entspricht 0,01 °/o Aluminium der 
Summę von 1 Teil Mangan -j- 5,2 Teilen Silizium.

Fassen wir nun schlielilich unsere Ausfiih- 
rungen zusammen, so haben wir festgestellr. 
dafi durch verschiedene einfache Mittel beim 
Giefien das Lunkern und Seigern unschadlich 
gemaclit werden kann. Giefien yon oben ist 
die Regel, und wo von unten gegossen wird, 
bedarf es keiner besonderen Yorrichtungen, um 
s ta tt dessen den GuB ron oben einzufiihren. 
Das Giefien kleiner, schuell abkiihlender Blocke 
schrankt die Seigerung ein, befordert dagegen 
die Lunkerbildung; man wird also in jedem ein
zelnen Fali iiborlogeu miissen, wic grofi die 
Blocke praktisch zu giefien sind. Dagegen 
stelit nichts im W ege, die Chargen moglichst 
kalt zu vergiefien, um die Seigerung zu ver- 
meiden, ebensowenig wie es Miihe kostet, laug- 
sam zu giefien, um Lunker und Seigerung nacli 
oben zu bringen. Bei wiclitigeręn Fabrikationen, 
bei denen es auf die Kosten nicht so sehr an- 
kommt, bleiben das Giefien mit dem groBeren 
Querschnitt nach oben, das kiinstliche Warm- 
halten des oberen Teiles der Blocke und ais 
wirksamstes Mittel das mechanische Pressen der 
erstarrenden Blocke. W ill man auch bei der 
Massenfabrikatioii sicher gehen, lunker- und 
seigerungsfreies Materiał zu erzielen, auch wenn 
keine besonderen Mittel angewandt worden sind, 
dic einen Erfolg gewalirleisten, so beriicksicli- 
tige man beim Abschneiden des vorderen Błock- 
endes, dafi der Lunker tiefer geht, ais er mit 
bloBem Auge erkennbar ist, und daB nocli unter
halb des Lunkereudes gewohnłich die unreinste 
Ausseigerung sitzt. Man begniige sich also 
nicht damit, den Lunker nur so weit abzu- 
sclineiden, ais er sichtbar ist, sondern man wird 
am besten immer ein bestimmtes empirisch ge- 
fundenes MaB entfernen. 'Will man sich davon 
iiberzeugen, dafi keine fiir den Verwendungs- 
zweck schadliche Seigerung stattgefunden hat, 
so vergleiche man die Analysen von Bohrproben, 
die wie bei den oben erwahnten 42 Proben aus 
der Aclise des vordersten lunkerfreien Kniippels 
geschnitten sind, mit der Durehschnittsanalyse 
der C harge; liegen die hierbei gefundenen Difte- 
renzen innerlialb der statlhaften Grenzen, so kann 
man annekmen, daB, zwar nicht absolut sicher, 
aber docli liochst walirscheinUcli, keine schadliche 
Seigerung rorliegt. D r.-Ing. Geilenkirchen.
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Ueber die Wolframbestimmung im Wolframstahl.
Yon G. v.

\  /  or einiger Zeit habe ich ein neues Yerfahren 
’ zur Wolframbestimmung beschrieben.* wel

ches darauf beruht, dal3 sieli W olframsaure durch 
Benzidinchlorliydrat quantitativ ais Benzidin- 
wolframat fiillen lafit. Y ersetzt man eine, mit 
Salzsilure sch wach angesduerte, Wolframsilure 
enthaltemle Losung in der Kalte mit iiber- 
schiissigem Benzidinchlorliydrat, so filllt schon 
nach kurzem Stehen das Wolfram ais weifies, 
Hockiges Benzidinwólframat aus. Der Nieder- 
schlag ist in warmem W asser niclit ganz un- 
liislich; hat man daher die Fallung in der WOrme 
yorgenommen, so darf bei quantitativen Bestim- 
mungen das Abfiltrieren erst nach yolligem 
W iedererkalten der Flussigkeit yorgenommen 
werden. W ahrend das kalt gefallte Benzidin- 
wolframat leicht die Poren des F ilters verstopft 
und langsam fłltriert, ist dies bei dem in der 
W arme erzielten Niederschlage nicht der Fali. 
Das Auswaschen mufi mit einer yerdiinnten Losung 
von Benzidinchlorliydrat yorgenommen werden, 
da bei Verwendung reinen W assers leicht ein 
Durchlaufen des Niederschlages ein tritt. Man 
erlullt auch bei kalter Fallung gut liltrierende 
Niederschlage, wenn man die Wolframatliisung
— vor der Fallung mit Benzidinchlorliydrat — 
mit wenig yerdiinnter Schwefelsilure oder Al- 
kalisulfat yersetzt; das kristallinische Benzidin- 
sulfat umhiillt dann das flockige Benzidinwolf- 
ramat. Ein Zusatz von 8 bis 10 ccm l /io norm. 
Schwefelsilure ist ausreichend. Die Menge des 
Benzidinchlorhydrats ist dabei natiirlieh so zu 
bemessen, dafi sie sowohl zur Fallung der 
Schwefelsilure ais auch der Wolframsilure mehr 
ais ausreicht. Ein r e i  cli 1 ic h  e r  U eb e r  s chu  fi 
yon Benzidinchlorliydrat ist in allen Fiillen von 
Yorteil. Nach etwa 10 bis 20 Minuten ist die 
Fallung quantitativ und es kann dann das Ab- 
filtneren des Niederschlages erfolgen. Zum Aus- 
waschen der Mischung yon Benzidinsulfat und 
-W olframat ist ebenfalls eine verdiinnte Losung 
yon Benzidinchlorliydrat zu verwenden.

Die Filllung in der Kalte unter Zusatz von 
Schwefelsilure diirfte in den meisten Fallen vor- 
zuziehen sein, da sie schneller zum Ziele fiihrt, 
ais die Filllung bei Siedliitze.

Durch Verasclien des noch feuchten Nieder
schlages im Platintiegel lilfit sich die Ueber- 
fiilirung des Benzidinwolframats in Wolfram- 
triosyd olme Schwierigkeiten bewirken; das bei- 
gemengte Sulfat stS rt dabei nicht. Dafi die 
Wolframsaure durch Benzidinchlorhydrat quanti- 
tativ gefilllt wird, ergibt sich aus den fruher

* „Ber. Chcm. G es.“ 1905 Jahrg. 28 S. 783 bis 789.

(Naelidruck yerboteu.)

mitgeteilten Beleganalysen,* auf welche an dieser 
Stelle yerwiesen sei.

Um zu priifen, ob sich die Fallung der 
W olframsaure ais Benzidinwólframat auch zur 
Analyse yon W olframstahl, Ferrowolfram und 
dergleichen eignet, habe ich bereits friiher einige 
Yersuche ausge fiihrt, betreffeml die Wolfram- 
bestimmung bei Anwesenheit von Eisensalzen.** 
Da Ferrisalze (insbesondere Eisenchlorid) auf 
Benzidinsalze oxydierend einwirken, so ergibt 
sich yon yornherein, daB dabei nur F e r r o -  
s a 1 z e yorliegen diirfen.

Die friiher mitgeteilten Yersuche zcigten 
dafi Wolframsilure auch bei Anwesenheit 
groflerer Mengen yon Eisenehloriir durch Ben
zidinchlorhydrat quantitativ gefilllt wird;*** 
dabei ist aber darauf zu acliten, dafi die LOsung 
nicht erhebliehere Mengen freier Silure enthiilt.

Es lag nunmehr nalie, auch dio W olfram
bestimmung im W olframstahl nach dem Benzidin- 
yerfahren zu yersuchen. Einige diesbeziigliehe 
Angaben sind bereits in der frflheren YerofTent- 
lichung enthalten. Die Bestimmung erfolgte 
in der AYeise, dafi eine gewogene Menge des 
W olframstahles bei Luftabschlufi in Salzilure 
oder Schwefelsilure gelost, das dabei ais schweres 
schwarzes Pulyer ungelijst bleibende Wolfram 
abfiltriert, ausgewaschen und durch Gluhen im 
Platintiegel in rohes eisenhaltiges Wolfram- 
trioxyd iibergefiihrt wurde;  nach dem Schmelzeu 
des unreinen Trioxyds mit Soda, Auslaugen der 
Schmelze mit W asser, Abfiltrieren des Eisen- , 
oxyds, Versetzen des F iltra ts  mit Methylorange 
(ais Indikator) und Salzsilure bis zur Rotfilr- 
bung wurde darauf die Fallung mit Benzidin 
yorgenommen.

Da das Verfahren bisher nur an einer Probe 
von Wolframstahl gepriift worden ist, konnte 
dieser Teil der Untersuchung noch nicht ais ab- 
geschlossen betrachtet werden und bedurfte noch 
weiterer Ausarbeitung. f

Die im Folgenden beschriebenen Yersuche 
sind zum Zwecke weiterer Durchbildung des 
Verfahrens angestellt worden. Dabei wurden 
fiinf Proben von W olframstahl benutzt, die mir

* A. a. O. S. 785 und 780.
** A. a. O. S. 787 bis 789. 

ł ł ł  Auf 10 g  Eisenohlortlr waren 0,325 g  WOs 
in der Losung enthalten.

f  A. a. O. S. 789 sago ich dementsprochend : 
„Dio Untersuchung soli weiter fortgOBetzt und darilbor 
an anderer Stelle eingehend bericlitet wordon. Ich 
erachte die Yersuche betr. dio W olframbestimmung 
im W olframstahl noch nicht ais abgeschlossen, weil 
das Yerfahren bishor nur an einer 1’robo von W olfram
stahl gopriift worden ist.“
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von der Firma G e b r .  Bo  h i e r  & Co. ,  Akticn
gesellschaft, Gufistahlfabrik Kapfenberg, freund- 
lichst zur Yerfiigung gestellt wurden. Nach 
don Angaben der genannten Firma enthielten 
die Proben folgende Mengen yon W olfram:

1’robo 1 ..........................1,15 ojo "Wolfram
* 2 .......................... 1,90 ;
n 3 ........................ 3,36 „ „
„ 4 ..........................19,38 „
„ 5 ..........................8,66 „

Yor der Beschreibung der einzelnen Ver- 
suche sei hier die Herstellung. der zur Ea.llung 
verwendeten Losung von Benzidinchlorhydrat 
beschrieben.

Ais Ausgangsmaterial geniigt das kitufliche, 
technische Benzidin.** Man yerrjihrt 20 g des- 
selbcn in der Reibschale mit W asser, spiilt mit 
300 bis 400 ccm W asser in ein Becherglas, fiigt 
25 ccm rauchende Salzsilure (spez. Gew. 1,19)
— oder 42 ccm Salzsilure vom spezifischen Ge
wicht 1,12 — hinzu, erwitrmt, bis sich alles ge
lost hat, filtriert und yerdunnt auf 1 1.

Unter der Annahme, dafi 1 Mol. Benzidin 
1 Mol. Wolframsilure zu fallen vermag, wiirden 
20 g Benzidin zur Filllung von 25,2 g Wolf- 
ramtrióxyd oder 10 ccm obiger Losung fiir rund 
0,25 g WO3 ausreichen. Da aber das an- 
gowandte Benzidin niciit rein ist uiul da ferner 
ein Uebersclnifi von Benzidinchlorhydrat die Los
lichkeit des Benzidinwolframats zuriickdritngt, 
so fiigt man zweckmilfiig einen r e i c h l i c h e n  
U e b e r s c h u B  der Losung iiinzu; es schadet 
z. B. nichts, wenn man 50 ccm der obigen Lo
sung auf 0,25 g WO3 yerwendet. Fallt man 
unter Zusatz von Schwefelsiture (oder Alkali- 
sulfat), so ist — abgesehen von der zur Fill
lung der Wolframsilure erforderlichen Menge — 
aufierdem auf 1 cg Schwefelsiture wenigstens 
noch 1 ccm der Bęnzidinlosung zu verwenden; 
hat man z. B. 10 ccm Ł/io norm. Schwefelsiture 
zugefiigt, so rechne man hierfiir mindestens
5 ccm der Losung.

Die zum Auswaschen der Niederschlilge 
dienende verdiinnte Liisung yon Benzidinchlor
hydrat wird erhalten durch Verdiinnen der 
obigen Losung mit dem fiinf- bis zehnfachen 
Volumen W asser.

* *
*

Bereits in der friiheren Arbeit (a. a. O. 
S. 788) ist erwithnt, dafi sich das beim Losen 
des Wolframstahles in Sauren bei LuftabschluB 
ungelost zuriickbleibende, pulverformige, me- 
tallische Wolfram beim Stehen an der Luft 
leicht oxydiert: das ausgewaschene, noch feuchte, 
schwere W olframpulver geht — auf dem Filter

* D '10 Probe 5 enthielt ferner 0,62 o/0 Cr und
1,42 0/0 Mn.

** 1 kg kostot bei C. A. F. Kahlbaum 5 Jl.

der Luft ausgesetzt — nach einiger Zeit in 
graugelb gefilrbtes Wolframsilurehydrat iiber.

Da aber W olframsilurehydrat beim Aus
waschen mit reinem W asser stets triibe durch 
das F ilter geht und die Oxydation des feinver- 
teilten metallischen Wolframs zum Teil schon 
wiihrend des Abfiltrierens eintritt, so schlug ich 
in meiner friiheren Arbeit vor, auch zum Aus
waschen deb metallischen Wolframs — ebenso 
wie fiir das Benzidinwolframąt •— eine ver- 
diinnte Losung von Benzidińolilorhydrat zu yer
wenden, um dadurch das etwa entstehende 
W olframsilurehydrat noch auf dem Filter in 1111- 
losliches Benzidinwolframat zu yerwandeln.*

Durch neuerdings angesteUte Yersuche habe 
ich mich davon iiberzeugt, dafi es bei dem friiher 
bescliriebenen Verfahren wichtig ist. das Losen 
der Probe bei y o l l k o m m e n e m  L u f t a b s c h l u B  
yorzunehmen, um jede Oxydation des feinverteilten 
metallischen Wolframs zu vermeiden; tr i t t  zu 
der noch warmen Losung Luft, so konnen in
folge von Oxydation des Wolframs leicht zu 
niedrige W erte gefunden werden.

Ferner ist es zweckmilfiig, den Silureiiber- 
schufi beim Losen nicht zu groB zu bemessen. 
Yor dem Abfiltrieren des Wolframs mufi un- 
bedingt dio Fliissigkeit bei LuftabschluB erst 
yollstilndig erkalten; endlich ist das Abfiltrieren 
und Auswaschen des Wolframs hintereinander 
und moglichst sclinell unter Verwendung dichter 
F ilter zu bewirken.

Beachtet man die angegebenen Vorsichts- 
maBregeln, so erliillt man Zahlen, die mit den 
nach dem bisher iiblichen Verfahren erhaltenen 
gut iibereinstimmen.

6,4445 g der Probe 2 voin Biihler-Wolframstahl 
mit 1,90 O/o W  wurden bei LuftabschluB in einer 
Miscbung von 40 ccm Salzsiiure (spezifisches Gewicht 
1,12) und 40 ccm W asser gelost.

Das rohe, eisenhaltige W olframtrioxyd wog
0,1648 g und lieferte nach dom AufsehlieBen mit 
Soda und Fśillung mit Bęnzidinlosung 0,1528 g reines 
Trioxyd, entsprechend 1,88 Ojo Wolfram.

Bei nicht genugehder Beachtung all der ge
nannten YorsichtsmaBregeln erhalt man indessen 
leicht etwas zu niedrige W erte; bei der Probe 3 
mit 3,36 % Wolfram wurden z. B. 3,17 und 
3,01 °/o W  gefunden. Es erschien deshalb 
wiinschenswert, das Verfahren so zu modifizieren, 
daB sich die zur Erzielung richtiger W erte er- 
forderlichen Versuc]isbedingungen stets leicht 
und beąuem innehalten lassen.

Zunachst wurde yersucht, ob sich yielleicht 
durch Zusatz yon Kupfersulfat das Losen bei

* War die Probo des W olframstahles in Schwofel- 
stiuro gelost, so muB vor dem Auswaschen mit der 
verdUnnten Bęnzidinlosung daa metallischo Wolfram  
zunftchst moglichst schnoll mit wenig reinem W asser 
ausgewaschen werden, um die llauptm enge des Ferro- 
sulfats zu entfernen; untorlaBt man das, so tritt in
folge der Abscheidung fo n  Bonzidinsulfat leicht ein 
Yerstópfen der Poren des Filters ein.
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Luftabschlufi yermeiden lilfit. Das durch die 
Einwirkung des mctallischen Eisens ausgeschie- 
dene schwammige Kupfer verhindert nilmlicli die 
Bildung von Ferrisalz*  und es ware ja  nicht 
ausgeschlossen gewesen, dali das sonst bei Ab- 
wesenheit von Kupfer durch Einwirkung von 
Luftsauerstoft' entstehemle Ferrisalz einen Teil 
des metallischen Wolframs oxydierte und da
durch storend einwirkte. Da indessen die Mehr- 
zalil der unter Zusatz von Kupfersulfat aus- 
gefulirten Versuche zu niedrige W olframgehalte 
ergaben, soli eine nilhere Beschreibung der- 
selben unterlassen w erden; in der Probe 1 
wurden z: B. 0,91 °/o W  (sta tt 1,15 °/o), der 
Probe 2 1,74 °/o W  (sta tt 1,90 °/o) und end- 
licli in der Probe 3 3,01 °/o W  (sta tt 3,3G °/o) 
gefunden. Brauchbare Ergebnisse sind also in 
dieser W eise nicht mit Sicherheit zu erzielen. 
Die Ausfiihrung des Yerfahrens wird auch noch 
dadurch beeintritchtigt, dafi dem ungelost ge- 
bliebenen Wolfram metallisches Kupfer bei- 
gemengt is t;  gliiht man nun im Platintiegel 
bei L uftzu tritt, um das Wolfram in WOs, das 
Kupfer in Cu O iibcrzufiihren, und schliefit darauf 
durch Schmelzen mit Soda auf, so zeigt der 
P latintiegel regelmilfiig infolge von Kupferauf- 
nahme eine Gewichtszunahnie von einigen Milli- 
grammen.

* *
*

Zu genauen Ergebnissen gelangt man aber 
leicht auf dem folgenden beąueinen W ege. Eine 
abgewogene Probe des Wolframstahles** wird im 
offenen, geriiumigen, schritg gestellten oder mit 
T richter bedeckt.em Erlenmeyerkolben bei Luft
zu tritt in verdiinnter Salzsaure unter Erwilrmeu 
gelost; findet keine weitere Einwirkung der 
Silure mehr st.att, so neutralisiert man den 
Ueberschufi an Silure durch vorsichtigen Zusatz 
von Sodalosung, wobei Verltiste durch Ver- 
spritzen — infolge des Entwcichens von Kolilen- 
dioxyd — durch Schriiglialten des Kolbens leicht 
zu vermeiden sind. Um nicht allzu grofie Mengen 
von Sodalosung yerwenden zu mussen, ist zweck- 
miifiig der Ueberschufi an Salzsilure beim Losen 
der Probe moglichst gering zu bemessen. Es 
is t von W ichtigkeit, so weit zu neutralisieren, 
dafi die Fliissigkeit nur noch s c h w a c h  s a u e r  
reagiert.

Das auf Zusatz yon Sodalosung sich aus- 
scheidende Ferrokarbonat lost s ich , solange

* Ferrisalz wird bekanntlich durch Kupfer zu 
Ferrosalz reduziert, gemaB der Gleichung:

Cu -f- Foi Sa O12 =  Cu SO4 -f- 2 Fe SOi.
** Die Menge des abzuwagenden W olfram stahles 

bemifit man nach dcm W olfram gehalte; bei Proben mit 
etwa 1 0/0 W  und weniger sind 7 bis 10 g  zu ver- 
wenden, bei solchen mit 2 bis 3,5 °/o W  genilgen  
dagegen 4 bis 7 g ;  aber auch bei Stuhlen mit mehr 
ais 3,5 °/o W  sind zweckmiiBig nicht weniger ais 2 g  
zur Analyse abzuwiigen.

noch grofiere Mengen freier Silure yorliegen, 
beim Umscluitteln schnell auf, nacliher immer 
laugsamer und langsam er; man fiigt Sodalosung
— zuletzt tropfenweise — hinzu, bis sich der. 
Niederschlag eben noch lost. Schwacli sauer 
mufi dio Fliissigkeit zum Schlufi auf jeden Fali 
reagieren, was sich an der auf Zusatz von 
Metliylorange entsteheuden Rotfarbung erkennen 
lafit.* Die iiberschiissige freie Saure kann selbstver- 
stilndlich auch dadurch entfernt werden, dafi die 
saure Losung auf dem W asserbade zur Trockne 
gedampft und der Riickstand in W asser unter 
Zusatz eines Tropfens Salzsilure aufgenommen 
wird (iu diesem Falle schadct es nichts, wenn 
zum Losen der Probe auch ein grofier Ueber
schufi von Salzsilure yerwendet worden ist).

Schneller zum Ziele fiihrt indessen das Neu- 
tralisieren der Losung durch Soda und diirfte 
deswegen fiir technische Zwecke wohl vor- 
nehmlich in B etraeht kommen. Nach erfolgter 
Entfernung der freien Salzsilure durch Neutrali- 
sation (oder Abdampfen) yersetzt man die 
Fliissigkeit — olme sich um die ungelosten An- 
teile der Probe zu bekummern — mit etwas 
freier Schwefelsilure (z. B. 10 ccm *;io norm. 
Schwefelsiture) oder Alkalisulfat und 40 bis 
60 ccm der Benzidinlosung. — W enn sich 
wahrend des Loseus bei L uftzu tritt auch ein 
Teil des Wolframs zu W olframsiturehydrat oxy- 
diert hat, so schadet das nunmehr nichts weiter, 
da durch den Zusatz von Benzidinchlorhydrat 
die ausgeschiedene bezw. in Losung befindliehe 
Wolframsilure iu unlosliches Benzidinwolframat 
iibergefiihrt wird. Um aber eine quantitative 
Fillluug zu erzielen, is t es von Bedeutung, dafi 
nur eine geringe Menge f r e i e r  Silure yorliegt, 
weshalb die Fliissigkeit yor dem Zusatz der Ben
zidinlosung sorgfaltig neutralisiert werden mufi.

H at die Fliissigkeit nach y o l l s t i l n d i g e m  
E r k a l t e n  15 bis 20 Minuten gestanden, so 
filtriert man den alles Wolfram (ais Metali und 
Benzidinwolframat) enthaltenden Niederschlag 
ab und wilscht ihn mit der yerdiinnten Benzidin
losung aus. Darauf wird der noch feuchte 
Niederschlag durch Gliihen im Platintiegel bei 
L uftzu tritt yerascht und das erhaltene rolie, 
noch eisenhaltige W olframtrioxyd durch Schmel
zen mit wasserfreier Soda im Platintiegel auf- 
geschlossen. Alsdann laugt man die Schmelze 
mit warmem W asser aus, filtriert das Eisen- 
oxyd ab, yersetzt das F iltra t mit einigen Tropfen 
Metliylorange und fiigt tropfenweise Salzsilure 
hinzu, bis der letzte Tropfen Rotfarbung er
zeugt. Nach Zusatz von etwa 10 ccm 1j 10 norm.

* Ilat man Soda bis zur alkaliachen Reaktion 
zugesetzt (daran erkenntlich, dali Ferrokarbonat un
gelost bleiht), so wird das Benzidinchlorhydrat untor 
Abscheidung von Benzidin zersetzt und die W olfram - 
saure dann nicht mehr quantitativ ais Benzidinwolf
ramat geffillt.
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SchwefclHflurc wird endlich dio iii Losung be* 
lindlichc Woifrainstturo in bckanntor Weise mit 
40 bis (SO ccm Benzidinliisung gefallt und das 
obflltrierte und ausgewaschene Benzidinwolf- 
rnmat durcli Gllihen in reines Trioxyd tiber- 
gefllbrt. — Eh sei noch einmal hei yprgelioben, 
dafi iluś Bcnzldinwolframat in warmcm W asser 
morklich iiislich ist; das Abfiltrieren der Nicder- 
schlttgC darf daher unbedingt erst nach vo!l- 
stllndigcm Erkalton der Kllissigkeit vorgenoinmen 
wordon; an iioiOen Sominertagon ist es daher 
zwockmllflig, dio Fllissigkeit vor dcm Abfiltrieren 
7.u kithlon. Arheitot man unter Bcobachtung dor 
beschricbenen VorŚuchsbedliigungen, so erhalt 
man gonami Ergobnisso, die untor sieli gut 
llboroinstimnion.

Min etwaiger Phoaphorgoliąlt der angewandten 
Materialien ist daboi auf das Ergobnis ohne 
morklluhon Kinllufi, [Phosphorslluro hindort die 
Fllllung dor Wolframslluro durch Beiizidinchlor- 
hydral. ulclil.*| Dagogen diirfte boi den bisher 
ilbllchon Verfahron der Wolframbestimmung oin 
1'hosphorgohalt dor Proben insofern Fohlor ver- 
anlasson, ais dann die Miiglichkeit dor Bildung 
von Uhosphorwolframsiluro vorliegt und aus 
dlosor Wolframslluro durch Minoralśiluren nicht 
mehr absohijidbar ist. Das bei dom beschrie- 
boneti Vorfabron orhąltono W olframtrioxyd ist 
frol von Sili/.iumdloxyd oder es enthiilt doch nur 
so geringo Mengen davon, dafi oin Abrauchen 
dos Trioxyds mit Flufisiiuro und Schwefelsilure 
fortfallon kann.

Zum Bolog fiir die Brauchbarkeit des be- 
schrlobonen Yerfahrens seien dio folgenden Ana
lysen mitgetoilt:

P r o b o  1 (mit 1,15%  W olfram).

a) 6,1*062 g  lieferton 0,100S g W 0», ontsprochend
1,16 o;, W,

b) 8,2755 g  lieferton 0,1165 g  WOj =  1,12%  W ,
o) 9,8004 g lieferton 0,1460 g WOs oder 1,18 o/o W.

P r o  b e  3 (mit 8,36 0\, W olfram).
Aus 5,8630 g des Stahles wurden 0,2465 g  WOj 

erhalten - 3,33 »o Wolfram.

P r o b o  4 (mit 19,3SO/o W olfram).

Dioaer Stahl enthielt auBer W olfram auch noch 
betrSohtliehe Mengen von Chrom.** Beim Behandoln 
der Probe mit Silure gitig zwar die Uauptmengo des 
Chroma ais t ’hromiehlorid in Lusung, ein nicht un- 
erhebliohor Teil des Chroms \erb lieb  aber aueh in 
dem sSureunloslichtui ROekstaade (wahrscheinlieh in 
Form \o n  Ferroehromsilizium). Ohne auf den Chrom- 
gebalt Hileksieht zu nehmen, wurde genau  Yerfahren  
wio oben bosehrieben, Das rohe W olfraiutrioxyd ent
hielt betriiohtHohe Mengen you Chromoxyd und" Eisen- 
o \y d , sowio kleinere Mengen you Siliziumdioxyd bei- 
gomongt. Dureh AufsehlieSon mit Soda im Platin- 
tlegol ging awar alles W olframtrioxyd lu wasserios-

* Ueber die Tronnuog der W olframsaure von 
1‘hospborsiiuro und ArsensSure dureh Beuzidiuehlor- 
bydląt soli spiUer gelegentlieh boriehtet werden.

*♦ Kino gouauo Ur-Restumuung wurde nicht aus- 
gelilhrt; jodonfalls lag der Or-Gehalt aber iiber 4,20 Oy.

lichcs Natriumwolframat ubor, g leichzeitig  entstand 
aber auch gelbes Natriuinchromat.

Der beim Auslaugen der gelben Schmelze mit 
W asser ungelost bleibende dunkelrotbraune Ruckstand 
erwies sich ais frei von W olfram, enthielt aber neben 
Eisenoxyd noch betruchtliche Mengen von unoxydiert 
gebliebenem Chromoxyd. Zum Auswaschen der un- 
loslichen Oxyde wurdo eine Yerdiinnte Losung yoii 
Ammoniuinnitrat Yerwendet, da bei Yerwendung reinen 
W assers dor Riickgtand gegen SchluB des Auswaschons
— wenn nur noch kleine Mengen von Salzen in Losung 
waren — regelmilBig durch das Filter liof.

In dom golbgefiirbton Filtrate wurde Yor dor 
Failung der W olfrainsaure mit Benzidinlosung zu- 
nilchst dio Chromsiiure reduziert, da sonst eino Oxy- 
dation des Bonzidins durch Chromsiiure erfolgte. Das 
mit Salzsaure scliwach angesiiuorte F iltrat wurde mit 
SOi bozw. N allSO a vorsetzt, bis die Flussigkeit griin 
gofiirbt erschion, und dann orst die Benzidinlosung 
zugefilgt.

a) 2,0922 g  lieferten 0,5126 g W Oi oder 19,44 o/o W ,
b) 1,9709 g  ergaben 0,4791 g WO.i oder 19,28 °/o W ,
c) 1,1041 g  lieferten 0,2689 g WOj =  19,32%  W,
d) aus 1,2415 g  der Probe wurden endlich 0,3035 g  

WO3 erhalten, cntsprechend 19,39 0/0 W.

P r o b o  5 (mit 8 ,66%  W olfram).

2,0757 g  lieferton 0,2253 g WOa, entsprechend 
8,61 o/o W.

AuBer den mir von der Firma Gebr .  B o h l e r
& Co. zur Verfiigung gestellten Proben von 
W olframstahl wurden noch zwei andere Muster 
nach dcm neuen Yerfahren untersucht.

1. Dio Probo enthielt nach den mir dariiber ge- 
machten Angaben 1,60 o/0 W (neben 0,31 o/0 Si).

a) 3,7521 g  der Probe lieferton 0,0730 g  W O 3 oder
1 ,5 4 %  W,

b) 9,3238 g  orgaben fornor 0,1882 g  WOa, ent- 
sprcchend 1,61 o/0 W .
2. Eino Probe yoii  Ferrowolfram, dereń Gehalt 

an W olfram unbokaunt war, ergab folgende W erte :
a) 4,0403 g  lieferten 0,344 kg oder 6,76 0/0 W ,
b) 3,2733 g  ergaben 0,2784 g  oder 6,75 % W,
e) Stud. N o t  h o r , der bishor nach dom neuen Yer

fahren noch nicht gearbeitet hatto, erhielt a u s :
1) 1 g  Substanz 0,0850 g  WOs, entsprechend

6,74%  W ,
p) 3 g  Einwage 0,2555 g  WOs, entsprechend

6,76 % W ,
| )  3 g  Einwage 0,2540 g  WOj, entsprechend

6,72 0/0 W.
Ais Mittel aus allen unter a) bis o) angogebenen  

Bestiuimungen orgibt sich dor W olfram gebalt zu 6,75 0/0.

Zum Beleg datur, dafi das bei dem neuen 
Yerfahren zur W agung gebraehte Wolfram- 
trioxyd Siliziumdioxvd, wenn iiberhaupt, so doch 
nur in ilufierst geringer Menge enthiilt, mSgen 
die folgenden Yersuche angefuhrt sein:

0,2042 g Trioxyd lieferten z. B. nach dem 
Abrauchen mit FluBs&ure und Schwefelsaure 
0,2037 g Riickstaml, ferner 0,1936 g W 0 3 
0,1934 g Ruckstand.

Die Gewichtsabnahme ist — naiuentlieh b.-im 
letzten Yersuche. — ais sehr gering zu be- 
zeichnen und kann aufierdem yielleicht durch 
Yerluste infolge von Yerspritzen bewirkt sein.
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Jedenfalls ist fur technische Zwecke das nach* 
tragliche Abrauclien des Trioxvds mit Flutisaure 
und Schwefelsaure entbehrlich.

Mit aller Sicherlieit ergilit sieli das aus 
den folgenden, vou stud. N 0 t b e r  aus- 
gefiihrten Yersuehen, bei welchen das Perro- 
wolfrain mit 6,75 ®/o W (vergl. die vorsteliendąn 
Analysen unter 2) ais Ausgangsmatcrial dionto 
und die Wolframbestiminung nach dem bisher 
iiblichen Yerfahren erfolgte.

Abgewogene Proben wurdon mit Sollwofol oin- 
goschmotzen und dns Sulfurierungsprodukt molirfucli 
mit Konigswassor zur Trockne godampft. Dor Wolf- 
ramgehalt ergab sich boi vior Yersucbon zu a) 0,65,
b) 6,77, c) 6,38 und d) 6,46 oj0.

Uei den beiden am boston stimmendon Yoruuciion a) 
und b) mit 6,65 und 6,77 o/o W botrug dio Einwago
jo 1 g und os w o g :

a) Si O* +  W O a .......................  0,1097 g
b) „ „ „ ........................ 0,1086 g

Durch Eindampfon mit HF1 und IfjSOł orgab 
sieli aus dem cintretenden Gewicht8vorluste dio Mengo 
an Si O2 zu a) 0,0258 g und li) 0,0230 g, sowio dor

Golmlt nn W Oj ul 0,OK!19 mul b) 0,08M\ g, -
IHirob l.osou nbgowogeuor Mongon der 1'robt' In s« l- 
potorstiuro, Kindampfon mit Sohwofolsituro,, KrlilUon 
bis /.um Rutwoiolioii vou SoUwoftdaiiimHłfimpfon usw,, 
also untor Yorwondmig dor bUhor ijumulat Immiutoii 
Motbode jsur Absoboluuug dos Wolfrtnna, wmdi' dor 
Gobalt boi fiinf Voranoium vou stud, N titlio r  goluudon 
zu n) 0,00, b) 5,88, e) 0,05, d) 6,M  und o) O.IS o/„ W.

Itoi dom dor Wnhrholt nm uiteliaton kontinondtiii 
Yoranehe o) botrug dio Elnwrtgo 1 g, dna Uowioht 
von S i<>» | W()j 0,1090 g, dor lloliall iui HiOi
0,0358 g und an WO., 0,08M8 g.

A u s den rurst.eheudim  Ż abien orgibt sich , tlnO 
dio 1’robo von  Forrow ollY nm  ein en  SlIL iu tugelm U  
von e tw a  l ,2 0 ° / o *  en U ilo H ; tr o tz  d ieser  erheh* 
Helion M engen ven  S lll/lu m  lle fo rtp  dtis netie 
Y ortahren m ich o h n e  B ehand lung  des W olfram *  
tr ioxy iU  mit. FluIJąllnre .Ile unter 2 . genuu nten  
r ioh tlgou  W orte  fiir don W o lfrn n ig o lin ll; dem  
\V o ltra m tr io x y il konnton daher nonneim w erte  
M engen von M iliy.lumdloxyd niebt beigem ongt. sein ,

* I t o r u n h n o t  uiih  0 ,02 5 H g  H lO a ,  o r l m l h m  i iu s  1 g  
S u b H t a u / . .

Stslil inni Eistm. I Iii;!K u p fer im Kisni,

K u p f e r  i

liter dem T itel „Einige Yersuche uber 
^ den EintluB des Kupfers auf die Eigen- 

sehaften des Stalils“ , iiat G u n n a r  D i l l n e r  
kiirzlich eine Arbeit veroffentlicht, * der wir 
das Nacbstehende entnehmen:

In Schweden ist die Furclit vor dem schad- 
iieben EinfluB des Kupfers auf die Beschaffeu- 
heit des Stahles noch reciit verbreitet. Diese 
Besorgnis ist auf E g g e r t z * *  zuriiękzufiiliren, 
der angenommen hatte, daB ein Kupfergehalt 
von einigen Zelmtel Prozent das Eisen rot- 
briichig maebe und daB bei 0,5 °/o Kupfer das 
Materiał iiberhaupt uubrauchbar werde. Yon 
anderer Seite ist sogar die Yermutung aus- 
gesprochen worden. daB das Kupfer d“ii Stahl 
iiberdies etwas kaitbriichig maebe. In der Folge- 
zeit wurde die Frage des Kupfereinflusses von 
auslandischen Forschern wjederhoJt und ein- 
gehend erortert. Diese Untersuchungen, deren 
Hauptergebnisse Yerfasser in gedrangter Ueber- 
siebt zusammenstellt.*** haben wesentlieb dazu 
beigetragen, daB sieb die Furcbt vor dem 
Kupfergehalt bedeutend verringert bat, wenn- 
gleieh sie, wie eingangs erwalint. in Schweden 
noch nicht rollig  gewiclien ist. so daB h&ufig 
die Preise fiir Roheisen mit einigen Hundertstel

* „Kungl. Tekniska Hogskolans MateriaiprofniugS' 
austalt 1896 bis 1906“ 6 . 10 bis 83.

** „Jerakontorets Annaler“ 1661 S. 1 uud 1806 
S. 257.

*** D ie Tom Vorfa»ser angezogenen auslaudisoheu 
Quellen sind leider tiej weitem nicht ersohópfend. 
80  Termisseu wir ł  K. von iiitereu dentseheu Arbeiten  
die grundlegende A.bbandluug von W a su m : ^Ueber

XXJV.1W

m E i s e n .

Prossent K upfer lmnibgii.8 0 l.'/,l, uud spjist gH tflrtlgc  
Ę rzo w egon elm ts gnrlii{JÓH K iipfergnhalt.os iils 
in in d erw crlig  erkillrl, w urden, D iese  lln a lcher- 
h e lt  veraiilaB l.e den V, cr fa sser , durrli idnn Unili>' 
von Y ersuehen m it sc liw ed lseh ein  M uterlnl wiłlU»r 
zu r  K lflrung der ebenso in tiT rssn n ion  w ie  w irli- 
tigi-n F ra g e  In izu tra g en ,

Das yon llillner verwcndet.it Materiał war 
im Eisen werk zu Ayosfcn hergestellt worden, 
Dii; Proben entliielten 0,1 und 1,0 "/u Kolileij- 
stotf; sie wurden in der Weise gevvonnen, d»B 
von einer Jlartlnebarge mit dem gewiiiisćbLeu 
Kohlenstoffgehalt so viel in einen vorge,war/»ti'n 
Tiegel gegossen wurde, daB dieser zur Ufllfte 
gefullt war. worauf dii- iierecłmete und ub- 
gewo^rene Menge gj’anulle)'ten Kupt‘ )'s zugesetzt, 
uud der Tiegel mit dem Rest der bestjłłjmten 
Stajilmenge gefullt wurde. Der so bescbjckte 
Tiegel wurde noeb einmal in de-n  Ofen gestelll, 
um dem Kupfer Gełegenheit zu bieten, sieli im 
.Stahl gleiehmSiBig zu vertfcilen. Der erjualtene 
kupferhaltige Stabłbiock wurde zu einem '.W 111111- 
Yierkantstab ausgewalzt, was ohne Sebwierig- 
keit vor sich ging. Der 1'ej‘tigi; Stab besafi 
keiuerlei Anzeiciien rou  Jiotbi‘Ucb. Vou j e d e r  

Charge wurde ein weiter er 30 mm* Stab aus-

deii iimttutJ vou Sobwefel uud Kupfer aut den Stab)* 
(„Stabl und J5isen“ J S .  19‘i) . V<hi neueroo Ar- 
beiten: die wertvollen MittuUungeu von A. K u li fu *  
(„Stabl uud E isen1* 1900 jSr. IB uud I W  i Nr. iH) und 
Dr. JL L it it  („Stahl uud Emen* IWO Kr. 13 H. *592), 
Eudlich jene ło n  K. G e n z iu e r  („Stahl uud Eih<:ii“
1901 » .  21 S. 1186) uud K u f l  S t o b r a w « 1 „Stulił 
und Ewen“ 1901 JSr. 22 S. 1242;.

2
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gewalzt, der ais Yergloichsprobc diente. Das 
Versuclismaterial besafi folgcnde chemische Zu- 
samrnensetzung (yergl. Tabelle 1). Mit Ausnąhme 
yon unwesentliclien Schwankungen im Mangan- 
gehalt bei dem weichen Materiał ist die Zu
sammensetzung bei den zu gleichen Yersuchs-

A. M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n ,  
B e s t i m m u n g  d e s  H i i r t u n g s b e r e i c h e s  
u n d  S c h m i e d e p r o b e .  Durch S t e a d s  Unter
suchungen * ist das Yerhalten von Kupfer im aus- 
gegliihten Stahl yollstilndig geklitrt worden. Yon 
einem gewissen Interesse ist indessen die Frage, 
inwieweit das Kupfer gelost im Stahl vorkommt, 
wenn dieser gehilrtet wurde, und in dieser Riclitung 
hat Verfasser einige recht beachtenswerte mikro
skopische Untersuchungen angestellt. Zu diesen 
Proben wurden zwei Scheiben von den Eisen- 
sorten 3 und 4 und yon den Stubien 149 und 149,3 
(yergl. Tabelle 1) yerwendet. Eine Serie dieser 
Proben wurde bei 850°ausgegluht und in warmer 
Asche ganz langsain abgekiihlt, walirend eine 
andere Serie bis auf 1000°erh itz t und in W asser 
von Zimmertemperatur geliilrtet wurde. Die 
Probe wurde mit geschlilmmtem Schinirgel yon 
yerschiedenem Feinheitsgrad poliert und schlieB- 
licli in der von L e  C h a t e l i e r  angegebenen 
Weise** mit geschliimmter Tonerde behandelt. 
Das Aetzen geschah mit alkoholiselier Pikrin- 
silurelosung. Abbildung 1 gibt eine Darstellung 
von dem Gefuge der ausgegliihten Probe bei 
150facher YergroBerung. Es zeigt keinen 
Unterschied gegen gewohnlichen Kohleustoffstahl; 
daraus folgt, daB das Kupfer im Stahl yoll- 
stilndig gelost ist. Die zweite Versuchsreihe, 
die bei 1000° geliilrtet wurde — um allen 
Kohlenstoff im Stahl ais Martensit zu liisen — , 
zeigte bei der Untersuchung, daB selbst dann 
nicht, wenn aller Kohlenstoff gelost ist, das 
Kupfer aus seiner Losung im Eisen ausgeschie- 
den wird. *

Sftmtliche Proben zeigen das fiir gehiirteten 
Kohleustoffstahl yon entsprechendein Kohlen
stoffgehalt charakteristische Gefuge. Die erhal-

* Yergl. „Stahl und Eisou“ 1901 Nr. 19,' S. 1072.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 9 S. 522: 

>Einiges aus der metallographischon Technik*.

reihen gehorenden Proben praktisch genommen 
gleichartig , naturlich bis auf den Kupfer- 
gehalt. Proben, die man aus yerschiedenen 
Teilen jedes Stabes genommen h a tte , ergaben 
die yollkommen gleichmilfiige Verteilung des 
Kupfers im Stahl.

tenen Mikrophotographien (VergroBerung 1 : 150) 
sind in Abbildung 2 zusammengestellt.

Im Zusammenhang mit diesem Versuch und 
in der Absiclit, Aufkliirung iiber die geeignetste 
Hilrtungstempęratur fiir das yorliegende Yer- 
suchsmaterial zu erhalten, wurde die Ermittlung 
des Hilrtungsbereiches fiir die yerschiedenen 
Proben yorgenommen. Diese Bestinimungen 
wurden in der W eise ausgefiibrt, daB zuerst 
die hochste kritische Temperatur :A n  erm ittelt 
und dann durch Hitrtung und darauf folgcnde 
Priifung von zu 20 X  8 mm Querschnitt aus- 
geschmiedeten Stiicken diejenige Temperatur 
erm ittelt wurde, bei welcher ein kristallinisches 
Gefuge bei den gehiirteten Proben aufzutreten 
begann. Das Interyall zwischen der Tempe
ra tu r A n und der Kristallisationsteinperatur 
wird „Hartungsbereich“ ( nhUrdningsfaltet“) ge
nannt. Die Erm ittlung des Punktes A n  ge- 
scliali so, daB in einen Teil des zu unter- 
suchenden Stahles ein Loch von 3 mm W eite 
gebohrt und in dieses ein Platinthermoelement 
eingelegt wurde. Die Erhitzung erfolgte dann 
111 einem elektrischen W iderstandsofen. Beziig- 
lich weiterer Einzelheiten muB auf die Quelle 
selbst yerwiesen werden.

Mit dem weichen Materiał wurden auf dem 
Fagersta - W erke Schmiedeproben ausgefiihrt. 
Die Eisensorten 1, 2 und 4 ergaben keinerlei 
Anzeiclien von Botbruch. Eisen 3 (Kupfer 
=  0,62 °/o) w ar etwas, wenn auch unbedeuteiul, 
rotbriichig und ein wenig hilrter ais die iibrigen 
Sorten. Bei den Rotbruchproben, die in Avesta 
ausgefiihrt wurden, erwiesen sich alle Sorten 
ais rotbruchfrei.

B. Z u g p r o b e .  Mit allen acht Sorten 
wurden nach dcm Ausgliihen bei 850° und dem 
Hilrten bei 800° Zugproben yorgenommen. Es 
wurden dabei die ublichen W erte erm ittelt und in 
Tabellenform zusammengestellt. Auf die Versuchs- 
einzelheiten soli hier nicht nillier eingegangen

T a b e l l e  I.

B e s t a n d t e i l o
W elches EUcn S t  a  li 1

4 2 i a 149 149,1 149,2 149,3

K ohlenstoff................................................... 0,08 0,09 0,08 0,07 1,09 1,04 1,02 1,04
S i l iz iu m ........................................................ 0,015 0,015 0,015 0,015 0,025 0,025 0,025 0,022
M a n g a n .......................................... .... 0,37 0,36 0,39 0,30 0,18 0,18 0,19 0,18
P h o s p h o r .................................................... 0,022 0,022 0,022 0,022 0,040 0,037 0,034 0,040
S c h w efe l........................................................ 0,020 0,021 0,021 0,020 0,027 0,018 0,026 0,022
K u p f e r ........................................................ 0,040 0,140 0,470 0,620 0,024 0,140 0,520 0,640
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werden. Das Hauptergebnis bestitt.igt clio liingst 
bekannte Tatsache, daB ein Kupfergehalt bis 
zu 0,62 o/o fiir weiches Eisen vollig unschildlicli 
ist; bei hartem Stalli liingegen erholit er die 
SprOdigkeit, besonders wenn das Materiał ge- 
liitrtet wurde.

C. S c h 1 a g  b i e g  e - u n d  H itr  t ep  r  o b e. Die 
Schlagbiegeproben wurden nach der Methode von 
Barbas ausgefiihrt, die Hilrteprobe nach dem 
Brinellsclien Verfahren. Die orhaltenen Resultate 
stimmen mit der allgemeinen Regel uberein, daB 
ein hoherer Kupfergelialt die Hilrte des Stahles 
yergrofiert.

Stalli 149 . . Cu =  0,024 % Stnhl 14 9 .3  . Cu =  0,04 %

Klaru 4 . . . Cu =  0,040 % Elscn 3 . . . Cu =  0,(12 %

Abbildung 1. Auagegltiht boi 900".

D. L  o ś l i c  li k e i t  d e s  K u p f e r  s t a h l e s  in 
v e r  d U n u t  e n S il u r e n .  Die erhaltenen Ergeb- 
nisse stimmen mit den von S t e a d  gefumlenen 
Resultaten uberein. Kupferhaltiger Stahl rostet. 
weniger ais kupfer frei es Materiał von sonst 
gleicher Zusammensotziing.

E. M a g n e tis c h e  und  e l e k t r i s c h e  U n t e r -  
s u c h u n g e n .  Dieselben ergaben, daB ein Kupfer- 
gehalt bis zu 0,G4 °/o ohne EinfluB auf die magne- 
tischen Eigenschaften des Eisens ist. Das im 
Eisen geloste Kupfer w irkt dagegen in derselben 
Weise wie andere mit Eisen legierte Stoffe, 
indem es den elektrischen Widerstand erholit.

F . S c h l u B  f o l g e r u n g e n .  Die in der 
Materialpriifungsanstalt der Technischen Hoch- 
schule ausgefiihrten Proben haben ergeben,

daB ein Kupfergehalt bis zu 0,62 °/o keinen 
merkbar sehitdlichen EinfluB auf ein im iibrigen 
normales weiches Eisen ausiibt. Sowohl die 
Zugprobe ais auch die Schlagbiegeprobe er
gibt, daB das kupferhaltige .Materiał auBer 
einer etwas groBeren E lastizitiit, Festigkeit. 
und Hilrte die gleiche Delinbarkeit und Zilhig- 
keit wie kupferfreies Eisen besitzt. Beim 
Sclnnieden und W alzen zeigt das Eisen mit be- 
śagtem Kupfergehalt keinerlei Rotbriichigkeit 
und unterscheidet sich im iibrigen nicht in 
uiiYorteilhafter W eise von gewohnlichem Ma- 
terial von gleichem Kohlenstoffgehalt. AuBer-

Stalii 149 . Cu =  0,024 % Stahl 1 4 9 .3  . Cu =  0,64 »„

Klsell 4 . . . Cu =  0,040 % Elscll 3 . . . Cu =  0,02 %

Abbildung 2. Gehartet bei 1000°.

dem seheint es eine groBere Widerstaiulsfilliig- 
keit gegen das Rosten zu haben ais kupferfreies 
Eisen.

Was den harten Stahl betritlt, so findet man 
selbst hier eine Erhohung der Elastizitiit, Festig
keit und Hilrte beim Zusatz voń Kupfer. Da
gegen seheint, wenn der Kupfergehalt 0,5 °/o 
iibersteigt, eine Verringerung in der Zilhigkeit 
bei dem ausgegluhten Materiał einzutreten. Be- 
sonders seheint das Kupfer die Fiihigkeit. des 
Stahles, Hilrtung anzunehmen, zu erhohen, und 
alle geharteten kupferhaltigen Proben haben sich 
ais besonders sprćide erwiesen.* o. V.

* Man yergleiche auch die im yorigen Heft 8. 1444 
bia 1447 von Dr. II. W o d d i n g  m itgeteilten Ergebnisse  
derUntersuchungen von Mt l l l or  iiber Kupfer im EiBen.
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Ueber die Bedeutung des Stickstoffes im Eisen.
Von Dr. H j a l m a r  B r a u n e .

(SchluB

M e t a l l o g r  a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g .

\ \  /  erilen Proben yon ein und derselben Eisen- 
W  sorte init beliebigem Stickstoffgehalt er- 

liitzt, so wird man finden, daB, wenn nur der Stick
stoffgehalt eine srewisse Hohe erreiclit hat, das 
Eisen kristallinisclie S truktur mit schoncn, in 
weiBem Lichte funkelmlen Reflexliilchen annimmt. 
Die Menge des Stickstoffs, durch welclie die 
Umwandlung des Metalls yon amorpher zu kristal- 
linischer Beschaffenheit bewirkt wird, hiingt von 
mehreren Unistilnden ab, besonders dem Kohlen
stoffgehalt, dem Schlackengehalt und der Be
arbeitung.

W as den Kohlenstoffgehalt betrifft, so setzt 
dieser sowohl d i e ' Hohe des Stickstoffgehalts 
herab ais auch die der Temperatur, bei der die 
Umwandlung vor sich gelit, weshalb Stahl fur 
Stickstoff iinmer empfindlicher ist ais SchweiBeisen. 
Schlackenlamellen haben die Eigenschaft, die Um- 
wandlung der S truktur im Metali durch Stick
stoff in starkem MaBe zu verhindern; durch 
diese Vorunreinigungcn ist SchweiBeisen, wie 
erwilhnt, weniger empfindlich ais FluBeisen. 
Ueber den EinfluB, den Bearbeitung des Metalls 
in erhitztem Zustande und wiihrend der Ab- 
kiililung, wie Hitmmern, Walzen usw., hervorruft, 
ist zu bemerken, daB dieser die sehadliche Ein
wirkung des Stickstoffs abschwilcht, wodurch 
Fehler, die sieli in Materiał mit holi ein Stick
stoffgehalt zeigen wurden, oft vermindert oder 
verborgen werden konnen.

Die Temperatur, auf welche ein Metali in 
der Praxis erhitzt wird, lic" hoch, daB bei 
derselben das Metali « guhstigsten Be
dingungen fiir die Bearl ig erhalt, ohne hierbei 
in seinen Eigenschaf geschadigt zu werden. 
So wird weiches Eisen sehr lioeh erhitzt, Stahl 
dagegen nicht mehr ais etwas uber Rotglut. 
Jeder Eisensorte entspricht deshalb ein Er- 
hitzungsgrad, der ziemlich konstant ist und der 
hauptsiichlieh durch den Kohlenstoffgehalt be- 
stimmt wird. Nehmen wir diese rl'atsache ais 
Richtschnur, so wird der geringste Stickstoffgehalt, 
bei dem das Metali kristallinisclie Struktur an
nimmt, von besonderer Bedeutung und wir wollen 
denselben „den  k r i t i s e h e n  S t i c k s t o f f g e h a l t  
de r  E i s e n s o r t e a nennen. Ais Beispiel hierfiir 
seien fiir die yerschiedenen Eisensorten folgende 
(wahrscheinliche) kritische Stickstoffgehalte an- 
gefiih rt:

irartor Stahl . . . .  0,030 bis 0,035 °/« N
W eicher Stahl . . . 0,040 „ 0'045 „ ,
W eiches Eisen . . . 0,050 „ 0,060 „ ,

von S. 1473.)

Unter diesem Stickstoffgehalte bleibt das Metali 
dehnbar; doch verschwimlet diese Eigenschaft 
mehr und mehr mit steigendem Stickstoffgehalt. 
Die Hilrte des Metalls nimmt zu in warmein 
wie in kaltem Zustande.

In den Abbildungcn 11 bis 1!J sind einige 
der am meisten charakteristischen Gefiigebilder 
beigegeben. Die Strukturyeritnderungen, die wir 
bei dem weichen Eisen in der Probenreihe 
Tabelle I I  bemerkten, sind folgende:

Die urspriingliche Probe (N =  0 ,015 °/°) zeigte 
ein groBes grobkorniges Gefiige, und jedes Korn 
eine homogene Flitche, wenn auch die Aetzung 
ungleich stark  war infolge der Lagerung der 
Ferritkristalle in yerschiedenen Kornern (Ab-
bilduug 11). Die Fugen konnten deutlich be- 
ohaehtet werden, zeigten aber keine charak- 
teristischen Merkmale. Im allgemeinen sind sie 
dium, besonders wenn ihre Dicke im Yerhilltnis 
zu den iibrigen Dimensionen der Korner ge- 
messen wird. Mit steigendem Stickstoffgehalt
yerinindert sich die KorngroBe, die Fugę dagegen 
kann dicker werdejo. Bei einem Stickstoffgehalt 
vou 0,044 o/o sind die Korner noch kleiner,
und bei gewissen Kornern t r i t t  eine eigentiim- 
liehe Korrosion hervor in Form paralleler Berg- 
riieken (Abbildung 12); auch konnen bei diesem 
mittelhohen Stickstoffgehalt unregelinilBige(rumie) 
Aetzfiguren auftreten (Abbild. 13 und 14).

Wenn der Stickstoff auf 0,060 °/o gestiegen ist, 
so werden die Korner sehr klein und besitzen kaum 
ein Zehntel ihrer urspriinglichen GriiBe; die Fugen 
werden dicker. Auch hier erhalten sich die 
parallelen Borgriicken in gewissen Kornern. Be- 
zeiehnend fiir diesen Stickstoffgehalt ist das Auf
treten gewisser scliarf m arkierter Linien, die bei 
nocli hoherem Stickstoffgehalt wie 0,120 °/o deut- 
licher erscheinen. Bei dieser S truktur ist das 
Metali vollstilndig briichig, der Bruch ist grob- 
kristallinisch mit weifien Reflexen.

Lilfit man eine solche auf WeiBglut erhitzte 
Probe langsam abkiihlen, so yerschwindet die 
kornige S truk tu r, sie geht in eine eutektisehe 
iiber und zeigt eine Menge gerader Streifen. 
Beim Uebergang von der kornigen zur eutektischen 
Struktur kann man sehen, wie die Korner sich 
strecken und offnen; dabei entstelien Linien wie 
Abbildung 15 zeigt (Neumannsche Linien). *

* Der Yerfassor schroibt irrtuinlich „Naumannsclie 
Linien". Die fiir gewisse Meteoreisen charakteri- 
stiseben Linien sind indessen nach ihrem Entdecker 
N e u m a n  n benannt worden, es muli daher Neu
mannsche Linien heiBen. Yergl. liieruber „Stahl 
und Eisen" 1893 Nr. 6 S. 243. Die Red.
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A bbildung 15. X =  0,100 %. (Y =  150.)



H. B r a u n e ,  Ueber  die Bedeutung des Stickstoffes im Eisen.

A bbildung 20. C =  0,03 %, X =  0,0S0 %. (Y =  150.) A bbildung 21. G =  0,03 %, X =  0,080 %. (V =  150.)
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Wie es scheint ist das Vorkommen von Stick
stoft' im Eisen eine vou den Bedingungen fur 
das Auftreten der Neumannschen Linien, aucli 
ist nacbgewiesen, daB Meteoreisen, in dem zuerst 
diese Linieli cntdeckt wurden, ziemlich groBe 
Mengen Stickstoft enthalten kann.* In dem stick- 
st.ofthaltigen Eisen sollen sieli die Molekule in 
einem gewissen Spannungszustande beflnden, so 
daB sie zur Zwillingsbildung geneigt sind. Man 
nahm an, dies konnte durch mechanische Beriihrung 
heryorgerufen werden, etwa durch Ritzen mit 
Schmirgelkornern, wie es auch bei den Kalzit- 
kristallen moglich ist, durch Ritzen mit einem 
scharfen Messer Zwillingsbildung hervorzurufen 
(Baumhauer). Solche Neumannsche Linien wurden 
demnach bei der Bearbeitung der Probe her
yorgerufen und sollen yorher im Metali nicht 
yorhanden sein. Aus Abbildung 15 scheint 
jedoch hervorzugehen, daB die Neumannschen 
Linien auch durch Rcktifikation von Fugen in 
einem kornigen Kleingefiige entstehen konnen, 
daB sie sich also im Metali selbst ais Flitche 
yorfinden und dazu beitragen, dasselbe sprode zu 
machen.

Aus diesen Untersuchungen kann man den 
ScliluB ziehen, daB bei weichem Eisen die Deltn- 
barkeit des Materials und die GriiBe der F errit- 
korner in naliein Zusammenhang miteinander 
stehen. J e  groBer das Kom ist, um so delm- 
lmrer scheint das Metali zu sein. Die Fugen 
enthalten einen groften Teil der Yerunreini- 
gungen des Metalls. Von besonderem Interesse 
ist es, bei diesen Proben zu beobachten, einen 
wie groBen W iderstaud die kornige S truktur dem 
Eindringen eines Elementes in das Metali ent- 
gegensetzt.

Gehen wir zur Besclireibung der Stahlproben 
in Tab. I I I  (S. 1433) iiber, so sehen wir, daB der 
urspriingliche stickstoffarme Stahl einen kornigen 
P erlit von feiner Beschaffenheit zeigt. Die Kon- 
zentrationszentren sind dicht beieinander und 
yon kleinen Dimensionen, wodurch die S truktur 
ein liomogenes Aussehen bekommt, was auf einen 
guten und zithen Stahl hindeutet.

Bei Steigerung des Stickstoffgehaltes nur 
um 0,010 °/o oder bis zu 0,025 °/o zeigt sich 
der kornige Perlit bedeutend yerańdert. Die 
Kouzentrationszentren sind grol) geworden und 
sind nicht so nahe einander gelagert, wodurch 
der F e rrit mehr zum Vorschein kommt. An 
diesem Aussehen der S truktur kann man erkennen, 
daB dieser Stahl andere Eigenschaften haben 
mufl ais der vorige.

Bei einem Stickstoffgehalt yon 0,040 °/o, 
wo die Dehnbarkeit des Metalls yollstftndig auf- 
hort, erscheint eine neue S truktur fiir Stahl. 
Dieselbe besteht aus einer MengeRinge yon krater- 
artigem Aussehen mit ziemlich groflen Zwischen-

* G ra h a m : „Cbem. Xe\v«“ 1867 S. 273.

ritumen, gleichfijrmig yerteilt auf einem Boden von 
F errit (yergl. Abbild. IG und 16). W ird das Ma
teriał innerhalb des Ringes untersucht, indem man 
die Probe in einer Mischung von Kalilauge 
und Pikrinsilure kocht, so filrbt es sich, wo
durch also gezeigt wird, daB es aus Zementit be
steht. Die Ringe bestehen sicherlich aus Eisen- 
nitrid, das der F e rrit abgeschieden hat. Dieses 
lagert sich ais eine Schicht um den Zementit 
ab, in welchem es nicht gelost wird. Die Ringo 
sind in Saure schwerer loslich, ais der ein- 
geschlosscne Zementit sowolil wie der umgebende 
F errit. W ird der Stickstoffgehalt nocli mehr ge- 
steigert, so vergrofiert sich diese Schicht yon 
Eisenuitrid auf den Zementitkonzentrationen, bis 
die Flilclienspannung auf der Schicht zu grofi 
wird, ein Teil Eisennitrid sich abtrennt und 
parallole Schichten im F errit bildet, die finger- 
formig yon einem Teil der Zementitzentren aus- 
gehen, wie Abbild. 18 zeigt. Um zu priifen, ob sich 
nicht etwa zwischen diesen parallelen Schichten 
Zementit beiindet, wurde die S truktur auf obige 
Weise gefiirbt, wobei sich zeigte, dafi nur das 
Konzentrationszentrum aus Zementit bestand 
(Abbild. 19). Diese letzte S truktur kommt gewifi 
nicht im Stahl der Praxis vor, da sie einen zu 
hohen Stickstottgehalt fordert, vom siderologischen 
Standpunkt. aus ist sie aber sehr interessant. 
Bei Hilrtung der Proben (Tabelle III) war 
in den erhaltenen Martensiten kein Unterschied, 
sondern alle hatten gleiche S truktur. Hieraus 
erkennen wir, dafi die Giite eines Eisens mikro- 
skopisch immer 111 ungehilrtetem Zustande bo- 
urteilt werden mufi.

U n t e r s u c h u n g c n  Ub e r  v e r  s c li i e d e n e 
S t i c k s t o f f g e h a l  t e  im E i s e n  u n d  S t a h l .

Bei der Untersuchung einer Menge Proben, 
die Erzcugnisse von mebreren der grofiten Werke 
der W eit w aren, haben wir ais den hochsten 
Stickstottgehalt 0,062 °/o gefuiiden und ais den 
niedrigsten 0,02 °/o. Hieraus ergibt sich, dafi 
die Grenzen fiir den Stickstoffgehalt im Eisen 
der Technik ziemlich weit sind. W as die g r a u e n  
R o h e i s e n s o r t e n  anbetrifft, so sind diese 
im allgemeinen ziemlich stickstofffrei. In Koks- 
roheisen dieser Ar t ,  hauptsilchlich Giefierei- 
roheisen, haben wir 0,007 bis 0,009 °/o geftinden, 
und in einem einzigen Falle, der dadurch be- 
dingt w ar, dafi stickstoffhaltiges Schmiedeisen 
gegichtet wurde, 0,015 °/o Stickstoff.

Die Abweichungen des Stickstoffgehaltes sind 
111 den grauen schwedischen Roheisensorten viel 
grofier. H ier kommt ais niedrigste Grenze 
Eisen yon 0,002 bis 0,003 °/o Stickstoff vor, 
und von da steigt der Stickstottgehalt bis 0,020 uj0 . 
Bei den niedrigsten Stickstoffmengen finden sich 
in der Analyse hohe Kohlenstoffgehalte, beson- 
ders Graphit, sowie geringe Silizium- und 
Marigangehalte.
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Der Stickstoffgehalt der we i Ben  Rol i e i s en-  
s o r t e n  ist bedeuteml groBer, und dieses gilt 
namontlieh fiir ICoksroheisen. Hier betriigt der 
niedrigste Stickstoftgehalt, den wir gofundeu 
haben, 0,021 °/o, der Hochstgehalt 0,040 °/o 
und mehr. Ais Stickstoffgehalte in weifiein 
Roheisen fiir verschiedene Zweeke konnen wir 
angehen: Tliomas-Roheisen 0,020 bis 0,030 °/o, 
.Basisches Martinroheison 0,025 bis 0.035 °/o, 
Puddel-Roheisen 0,030 bis 0,035 °/o.

Das schwedische weifij Roheisen zeigt im 
allgemeinen bedeutend niedrigere Ziffern, dio 
zwischen 0,003 und 0,020 °/o schwanken. Doch 
haben wir auch hier in einzelnen Fiillen Stick
stoffgehalte von besonders hohem W erte gefunden, 
nilmlich 0,030 bis 0,035 °/o, woraus zu erselien 
ist, daB auch beim Holzkohlen-Hochofenbetriebe 
hohe Stickstoffgehalte auftreten konnen. Im 
allgemeinen ha.lt sich der Stickstoftgehalt fiir 
gutes weiBes und halbweiBes schwedisches Roh
eisen zwischen 0,005 und 0,010 o/o.

Ein Roheisen, das unser besonderes Inter- 
esse erregt hat, ist das sogenannte „gewaschene 
Roheisen", das nach seinen Herstellungsmethoden 
viel Stickstoff enthalten miiBte. Im Handel 
kommt dieses Roheisen in zwei Qualitilten vor, 
nilmlich einer B- und einer C-Qualitat. Die erstere 
hat ilie Zusammensetzung:

O ...................3,50 o/0 As . . . .  0,00 o/0
Graphit . . . 0,00 „ Cu . . . •. 0,00 „
S i ...................0,00 „ S ........... 0,015 „
M n ...................0,00 „ P ........... 0,010 „

Die letztere Qualitat hat dieselbe Zusammen- 
setzung mit Ausnahme des Phosphorgelialtes, 
der 0,020 °/o betriigt. Beide Sorten werden in 
ziemlich groBen Mengen verkauft und sind in
folge ihrer Reinheit und billigen Preise ein 
scharfer Konkurrent fiir schwedisches Eisen 
auf dem W cltm arkte geworden.

Die Mehrzahl der Proben dieses Roheisens, 
die aus yerscliiedenen Lilndern stammten, und 
dereń Herstellung in ganz verschiedene durch 
Jahre getrennte Zeitriluine filllt, haben bei der 
Analyse einen ungewohnlich hohen Stickstoff- 
gehalt ergeben, der ungefahr 0,040 °/0 betrug. 
Das hochste Resultat ist 0,050 °/o gewesen und 
das niedrigste 0,035 °/o. In der letzterwilhnten 
Probe fand sich noch Graphit. Das Ergebnis 
unserer TJntersuehung dieses Roheisens wird von 
der Praxią bestiltigt, indem dasselbe, wo es auch 
bei Stahlherstellung angewandt wird, Stickstoff- 
briichigkeit des Materials in grofierem oder ge- 
ringerem Mafie erzeugt.

W as den Stickstoftgehalt in gefrischten 
Eisensorten betrifft, so ist dieser abhangig von 
dem Stickstoffgehalte des angewandten Roheisens, 
aber auch von der Art ,  wie der FrischprozeB 
ausgefiihrt wird; besonders ist dieses der Fali

bei den basischen Frischung.sverfahren. Fur 
SchweiBeisen konnen wir allgemein behaupten, 
daB dessen Stickstoffgehalt fast nur vom Roh
eisen bestimmt wird. So enthiilt Puddeleisen, beste 
Qualitilt zur Drahtfabrikation, 0,025 bis 0,030 °/o 
Stickstoff. Bestes schwedisches Lancashireeisen 
hat niclit- mehr ais 0,000 bis 0,008 °/o Stick- 
stoff, allerdings steigt bei einem groBen Teil 
dieses Eisens der Stickstoffgehalt von 0,010 
bis 0,015 o/o.

Der saure Martin- und der BessemerprozeB 
wurden gewolmlich mit bestein M ateriał be- 
trieben, weshalb diese Stahlsorten zu den stick- 
stoffarmsten gehoren. Das schwedische Eisen dieser 
A rt enthiilt 0,000 bis 0,012 °/o Stickstoff, das 
anderer Lander etwas mehr, 0,015 bis 0,018 °/o; 
basisches Materiał zeigt wieder mehr Stickstoff 
ais saures und es kommen hier bisweilen Falle 
vor, bei denen sehr briichige W are erhalten 
wird. Um beim Konverterbetriebe ein Produkt 
von moglichst gleichmilBigem Stickstoffgehalte zu 
erzielen, konnen grofie Mischer nicht. genug emp
fohlen werden. Bei einem W erke, wo keine 
Mischer angewandt werden, haben wir Ungleich- 
heiten im . Stickstoffgehalte konstatieren konnen, 
welch letztere in einzelnen besonders uugunstigen 
Fiillen 0,060 °/o und mehr erreichten und eine glas- 
artigeBruchigkeit im Produkte hervorriefen. Der 
basische Martinbetrieb gibt leichter gleichmilBige 
W erte ais der saure, aber aus der Yorsicht, mit 
der man bei diesem Prozesse die Schlacke be- 
handeln muB, erkennt. man, daB auch hier stick- 
stoffbriichige W are nicht ausgeschlossen ist.

Ais Stickstoftgehalt in guten basischen Pro- 
dukten kann 0,020 bis 0,025 °/o angegeben 
werden, aber es gibt melirere W erke, dereń 
Fabrikate stiindig 0,030 bis 0,035 °/o Stick
stoff en thalten , also gerade so v ie l, daB es 
eben noch moglich is t , ohne ernste Schwierig- 
keiten weiches und m ittelhartes Materiał her- 
zustellen. Die Analyse fremden basischen Martin- 
eisens hat im allgemeinen 0,030 °/o Stickstoff 
ergeben, die von schwedischem 0,009 bis 0,015 ojo ; 
der Gelialt ist abhangig vom Rohmaterial.

Schwedischer T  i e g e 1 s t  a li 1 zeigt sehr niedrige 
Gehalte. So z. B. enthalt Uchatiusstahl nicht 
mehr ais 0,006 °/o Stickstoff. Die auslandisclie 
Tiegelstalilfabrikation yermag diese niedrigen 
Ziffern nicht aufzuweisen, da man hier nicht so 
reines Materiał anwendet; bester Stahl enthiilt 
0,015 bis 0,020 °/o Stickstoff.

Von sogenanntem E l e k t r o  s t a h l  gibt es zwei 
Sorten, nilmlich eine, die im Ofen mit W ider- 
standserhitzuńg hergestellt, und die andere, die in 
einem Ofen mit Lichtbogenerhitzung erzeugt wird. 
Die erstere Sorte hat sich ais fast stickstofffrei er- 
wiesen; dagegen kann dio letztere Sorte,' wenn bei 
der Herstellung basische Schlacke angewandt 
wurde, bedeutende Mengen Stickstoff enthalten. 
In dem Ofen erster A rt, dem Induktionsofen,
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hat die Schlacke einen bedeutend uiedrigeren 
W armegrad ais das B ad ; bei dem letzteren, dem 
Lichtbogenofen, ist das Yerhaltnis umgekelirt, 
da der Lichtbogeu sich in derselbeu befindet, 
wobei giinstige Bedingungen fiir die Erzeugung 
von Cyanverbindungen auftreten. Die Abbil- 
dungen 20 und 21 zeigen jMikropliofographien 
von im elektrischen Ofen hergestelltem Eisen von 
sproder Beschaffenheit. In Abbild. 20 treten die 
dicken Fugen und in Abbild. 21 die parallelen 
Riicken deutlich hervor.

W ie wir gesehen haben, kommen in den ver- 
schiedenen Eisensorten der Technik sehr un- 
gleiche Stickstoffgehalte vor, was darauf beruht, 
dafi das Metali mit Zunahme des Kohlenstoff- 
gelialtes verschieden empfindlicli fur Stickstoff 
wird. Ein Stickstoftgehalt, der sich in der 
einen Eisensorte wenig bemerkbar macht, kann 
in der andern grofie Veranderungen hervor- 
rufen. So z. B. kann ein Puddelcisen bei vor- 
sichtiger Behandlung gut sein, wenn es aucli 
0,035 °/o Stickstoff enthalt, dagegen wird es, 
zu hartem Stahl umgeschmolzen, ganz un- 
brauchbar, da man den kritischen Stickstoftgehalt 
des Stahles erreicht.

Das vollstandige Ignorieren des Stickstoft- 
gehaltes eines Materials kann sicherlich nicht inelir 
lange dauern; es mussen Forderungen aufgestellt 
w erden, wieviel Stickstoff in yerschiedenen Fallen 
ein Materiał enthalten darf. Untersuchungen auf 
diesem Gebiete erfordern jedoch Zeit; da es aber 
nur von Nachteil sein kann, damit zu zogern,

so sei es gesta tte t, schon je tz t Vorschlage 
zu machen, wie hoch der Gelialt an Stickstoff 
fiir  folgendes Materiał etwa se in  d iir fte :*  

T rager, Sóhiffableche usw. von Eisen Stickstoff 
oder weiehem Stahl . . . .  unter 0,030 o/0 

Eisenbaliiischionen usw. aus inittelhartem
S t a h l ............................................... unter 0,025 „

Eieenbahnwagenfodern, grobere W erk
zeuge aus hartem Stahl oder unter 0,012 „ 

Kanonen, GowTehrteilc . . odor unter 0,008 „
Beim Thomasverfahren mussen aufierdem Mi- 

scher von hinreichender Grofie angewandt werden. 
Fiir Schweifieisen braucht man im allgomeinen 
keine Bedingungen aufzustellen, doch scheint 
es uns erforderlich, dafi der Yerbraucher von 
schwedischem Lancashireeisen boi Fabrikation von 
Gegenstanden die grofitmogliche Zahigkeit ver- 
langen mufi; so z. B. sollen Ankerketten einen 
Stickstoftgehalt von 0,006 bis 0,008 °/o aufweisen.

Die angegebenen Stickstoffgehalte sind so, 
dafi sie ohne Schwierigkeit bei je tz t gebrftuch- 
lichen Verfaliren erhalten werden konnen. Fiir 
die meisten W erke bedingen deshalb diese Forde
rungen mehr ein Achtgeben auf die Grenze fiir 
den Stickstoftgehalt, der nicht uberschritten werden 
darf, ais eine Aenderung im Betriebe.

* B r i n e l l  ist ganz entschioden g e g e n  die 
EinfUhrung dieser Bestimmung, die er fiir verfruht 
erkliirt. In gleiehem Sinne aprach sich G. D i l l n e r  
aus, der in Gemoinschaft mit B r i n e l l  auf lioaten des 
Jernkontoret eingchende Yersuche iiber den EinfluB 
des Stickstoffs auf Stahl angestellt hatte. Auehor hfilt 
die Forderung Dr. Brauncs fiir „yollatandig iibereilt“. 
Yorgl. auch Ś. 1518 dor vorl. Hummcr. Die Red.

Die neuesten Koksófen von Dr. Th. von Bauer nebst Verlade- 
vorrichtung.*

I n dem neuesten Koksofen von Dr. T li. v o n
B a u e r  sind in jeder Heiz%vand zwei obere 

Langskaiiale ubereinander angeordnet. Die lioher 
gelegenen Langskanille stelien durch Boden- 
offnungen mit den unter ihnen liegenden in Ver- 
bindung. Aufierdem sind samtliche Langskanille 
der obersten Lage iiber die Kammerdecken hin- 
weg miteinander yerbunden. Die Gase, und 
zwar bei direktem Betrieb die in das obere 
Kanalsystem stromenden Kammergase und bei 
indirektem Betrieb die in beide oberen Kanal- 
systeme von aufien eingefiłhrten Heizgase, werden 
von der zweiten Reihe Langskanille auf die senk- 
recliten Heizziige verteilt. Die obersten Langs- 
kanale haben mit den Fiillschachten der Kammer 
Verbindung. Hierdurch wird erreicht, dafi bei 
direktem Betriebe die Rohgase samtlicher Kain- 
mern einer Batterie, welche infolge des mehr 
oder weniger yorgeschrittenen Verkokungspro-

* Dio diesbezuglichen Patente hat die G e s e l l -  
s c  h a f t  f i ir E r h a u u n g T o n H i i t t e n w e r k s a n l a g e n  
in DUsseldorf, Hansahaus, libornommen.

zesses aus den einzelnen Ofenschachten von ver- 
schiedener Beschaffenheit sind, sich behufs Aus- 
gleiches ihrer Zusaminensetzung iu dem oberen 
Kanalsystem mischen konnen, um dann in das 
untere Kanalsystem iibergefiihrt zu werden, von 
wrelchem sie sich in die Gasziige verteilen. Be
hufs Umwandlung des direkten Betriebes in den 
indirekten wird das obere Kanalsystem von den 
Ofenschachten abgeschlossen und das obere und 
untere Kanalsystem zur Emfiihrung, Mischung 
und Verteilung der von der Kondensation kom- 
mend n Gase und gegebenenfalls auch von Hilfs- 
gasen in die Gasziige benutzt.

Aus den Abbildungen 1 bis 5 sind die 
Einzelheiten des neuen Koksofens ersichtlich. 
Abbildung 1 zeigt den senkrechten Schnitt durch 
den oberen Teil einer Reihe von Ofenschachten 
und yeranschaulicht die Betriebsweisen eines 
Flammofens mit Handehargierung, eines Flamm- 
ofens mit Maschinenchargierung sowie eines Neben- 
produktengewinnungsofens mit Handehargierung 
und eines Nebenproduktengewinnungsofens mit Ma-
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schinenchargierung; Abbild. 2 zeigt einen senk- 
rećhten Schnitt durch die Heizziige des Ofens, 
Abbild. 3 einen ebensolchen durch die Mitte eines 
Ofens, Abbildung 4 stelit einen schemat,isclien 
wagerechten Schnitt durch das untere und obere 
Kaualsystem im kleinen MaBstabe dar und Ab
bildung 5 bringt das Ende der Ofenbatterie mit 
UeberschuBgasfuchs. Ueber den Wflnden zwischen 
den Kammern I, II, III  und IV befindet sich 
das System der Misęhkanitle a, welche durch 
kurze Abzweigungen mit den Fiillschachten 
der Oefen und unter sich iiber die Kamrner- 
decken hinweg in Verbindung stehen. Unter 
den Kanalen a liegen in den Heizwilnden die 
Verteilungskanale b, welche sowohl mit den 
Kanalen a des oberen Systems ais auch mit den 
Ofenziigen yerbunden sind.

i

Bei direktem Bctriebe und Handbeschickung 
werden nur die Gichtdeckel aufgesetzt (Ab- 
bildund 1 A) bei Maschinenbeschickung auBerdem 
noch der jederzeit entfernbare Deckel mit even- 
tueller Sandfiillung (Abbild. IB )), wahrend das 
Mischsystem a in beiden Fallen sowohl mit den 
Fiillschachten ais auch mit dem unteren Kanal- 
system b in Verbindung bleibt.

Die nach Inbetriebsetzung in den Oefen ent- 
wickelten Rohgase gelangen zunachst in das 
Kanalsystem a und gleichen sich hier in ihrer 
Zusammensetzung, welche fiir jeden Ofen infolge 
des mehr oder weniger vorgeschrittenen Ver- 
kokungsprozesses eine andere ist, aus. Aus dem 
Kanalsystem a fallen die gemischten Gasein das 
Kanalsystem b und gelangen von diesem durch die 
Oeffnung g in die Heizziige d der Ofenwand.

Um die Oefen zum indirekten Betrieb zu 
yerwenden, wird das Kanalsystem a von den

Fiillschachten durch Steine i abgeschlossen. Bei 
Handbeschickung (0) bekommen die Schachte auch 
hier nur einen Deckel, wahrend bei maschineller 
Besohickung (D) der Fullschacht, noch durch 
besondere Deckel abgeschlossen werden kann. In 
die Kanalsysteme a und b werden nun die ge- 
reinigten Gase oder Ililfsgase, und zw ar letztere 
allein oder zur Mischung eingeleitet. und ge
langen wic die Rohgase beim direkten Bctriebe 
in die Heizziige. Ein kleines Dampfrohr, wel
ches von auB.n in das Kanalsystem a miindot, 
hat den Zweck, bei direktem Betriebe etwaigeRuB- 
ansatze zeitweiligrasch wegzublasen, um nicht lttn- 
gere Zeit beauspruchende und Abkiihlung yerur- 
sacliende Eingriffe durch A rbeiter zu benotigen.

Die giinstige Konstruktion dieser Oefen zeigt 
sich im besonderen bei dem Ausbringen an Koks, 

indem die Ofenkoksaus- 
beute das Ausbringen im 
Tiegel erheblich iiber- 
steigt. So sonderbar es 
im ersten Augenblick er- 
scheinen mag, so ist doch 
aus den ofiiziellen Jahr- 
buchern der K r  u p p - 
s cli en Zeche  H a n  n o - 
v e r  vom 1. Januar 1903 
bis zum 1. Juni 1904 
festgestellt, daB sich bei 
den Dr. von Bauerscheu 
Oefen das durchschnitt- 
liche Ausbringen auf 
73,6 °/o belief, wahrend 
bei den daneben stehen
den Oefen eines der ver- 
breitetsten Systeme bei 
Verarbeitung der glei
chen Kohle das durch- 
schnittliche Ausbringen 
nnr 68,4 °/o betrug, und 
zwar entsprechend dem 

Tiegelausbringen. Die Erklarung fiir diese regel- 
maBige Mehrerzeugung von iiber 5 °/o gegeniiber 
dem Tiegelausbringen liegt vor allein in den 
giinstigen Teiuperaturverhaltnissen des Dr. yon 
Bauerschen Ofens, infolge dereń sich aus den 
Kohlenwasserstoffen ein Teil des Kohlenstoffes 
abscheidet und auf dem Koks ablagert sowie in
der giinstigen Anordnung und Lage der zur
Vorwannung der Luft dienenden Kanale, wo
durch ein Eindringen der Verbrennungsluft in 
den Yerkohlungsraum ausgeschlossen ist. Einen 
wichtigen EinfluB hat bei den Flammofen die 
Schwachung der Koksofengase an scliweren 
Kohlemvasserstoffen nicht, weil diese nur bei der 
Verwendung fiir Leuchtzwecke eine wesentliche 
Rolle spielen.

Bei Teeriifen stelit sich der Betrieb im beson
deren derart, dafi nach dem Einfullen der Kohle in 
die Ofenkaminer A (Abbildung 3) die sich ent-

Abbildung 1. Betriebsweisen der Dr. von Bauorsehcn Koksofen.
A as F lam m ofen  m it I lu ndcharg ie rung . B  =  Flam moTen m it M aschlnencharglerung. C =s N eben- 
p ro d u k ten -O cw innungso fen  m it H andcharg lerung . D =  N cbenp roduk tcn -G ew innungso fen  mit

M aschinencharg lerung.
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wickelnden Gase durch die Schachte B und die 
Gasabsaugleitung M der Nebenproduktenanlage 
zugefiihrt werden, wo ihnen Teer, Aimnoniak und 
Benzol entzogen wird. Sodann gelangen die so 
gereinigten Gase durch die Retourgasleitung R, 
welche auf den Oefen liegt, an jodem Wandkopf- 
ende in die beiden Gasverteilungskanale a und b.

Durch dio regulierbare Einstromung kann 
beiderseits bis zur Mitte der Ofenlange Strom-

im Sohlkanal K unter der Kokskammer wieder 
sammeln und durch den Fuclis J  und die Gas- 
kanale (Abbild. 3) zu den Dampfkesseln bezw. dem 

Scliornstein gelangen. Die Ver- 
brennungsluft wird durch vier 
Einstromungen aus den Funda- 
mentbogenraumen, welche ais

starkę und Gasquantuin dem Bedarf viel genauer 
ais mit einer grofien Anzahl einzelner Dtiseu 
angepafit werden, weil ein etwaiges Mehr oder 
W eniger sieli auf alle Ziige einer Ofenhalfte 
von selbst verteilt, wodurch Schmelzungen oder 
dunklere Stellen der Wandę vermieden werden, 
welche durch ein Zuviel oder Zuwenig ein
treten mussen. Eine gleichmaBige Bedienung 
mit Gas fiilirt von selbst zu einer gleichmafii- 
geren Zufiihrung des entsprechenden Bedarfes an 
Verbrennungsluft. Von den beiden Kanalen ver- 
teilen sich die Gase auf die Gasziige m (Abbild. 2), 
wo sie mit der hocherhitzten Verbrennungsluft zu- 
Kammentreffen, dann, nur nach unten ziehend, sieli 

XX1Y.SS

R eseno irs  zur Yorwarmung der Luft eiuerseits 
und zur Kiihlung des Fundameutes anderseits die- 
nen. entriommen. Seitliche Lufteinfiilirungen oder 
solche von der Ofendecko sind vermieden. so daB

3
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letztere nur von KohlenchargierungslSchern und 
dem Gasabsaugeschacht durchbrochen ist. Bei 
Anwendung von gestampfter Kohle mit Chargie- 
rungsmaschinen konnen die Gichtlocher sehr 
leicht und rasch durch besondere Steine so yer- 
schlossen werden, dafi kein Einsaugen von Luft

wiederum die sonst schadllohe Hitze entziehend 
und sich dabei in hochster Weise erhitzend. 
Messungen mit elektrischeń und optisclien Pyro- 

metern an yerschiedenen Oefen 
und zu yerschiedenen Zeiten 
haben gezeigt, dafi sich die

in die Oefen moglich ist. Ebenso rasch konnen 
natiirlich diese Steine wieder eutfernt werden, 
im Fali Storungen bei den Stampf- und Cliar- 
giermaschinen dies zwecks gewohnlicher Cliar- 
gicrung crfordern.

Die Verbrennungsluft wird jedem Wand- 
viertel durch die Fundamentkanille, die aufien 
zwecks Regulierung mit Scliieber yersehen sind, 
getrennt zugefiihrt. Von diesen grofien Kanalen 
streicht die Luft durch obere Oeftnungen g h 
in die Boden- oder Kiililkanille i, wo sie dem 
Ofenbodeu die sonst schiidliche Warme entzieht 
uud gemafi Messungen bereits eine Temperatur 
von 600° C. erreicht, steigt dann von dort 
durch die besonders geformten Bindersteine der 
Ofenwand nach oben, den Bindersteinen hier

in soleh einfacher Weise yorgewarmte Luft bis 
zu 1050° C. erhitzt. Durch entsproehende seit- 
liche Locher wird die hocherhitzte Luft jedem 
einzelnen Gaszuge zugefiihrt und so die denkbar 
beste Verbrennung erzielt. Diese Erhitzungs- 
weisę der Luft ohne Regeneratoren oder beson-
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dere Rekuperatoren liat sieli praktiscli bewahrt, 
indem sie die Luft in einfacher und billiger 
Weise liochgradig erwarmt und melir Ueberschufi- 
gas ergibt ais bei anderen Oefen. Tabeltói von 
verscliiedenen Grofiwerken beweisen dies.

Die Verbrennung ist durch die hohe Tem
peratur der Luft eine vollkommene, und setzt 
die starkste Hitze erst an dem Punkt der Ofen- 
wand ein, welcher mit der Hohe der Ofencliarge 
korrespondiert, und da die Gase, dem Kaminzuge 
folgend, nur eine abwartsziehende Richtung 
haben, sind hohe Temperaturen und Ueber- 
liitzungen in dem oberen Teil der Ofenwand 
und somit eine Zersetzung der wertrollen 
Kondensationsgase in der Kokskammer voll- 
standig ausgeschlossen. Die Konśtruktion der 
Kammerwande ist nach vielfaeh erprobter W eise 
.sehr dicht und hierdurch ein Uebertreten der 
Gase aus der Ofenkammer in 
die Yerbrcnnungsziige verhindert.
Ferner wird infolge des kurzeń 
Weges der Heizgase nur ein sehr 
geringer Schornsteinzug benotigt, 
so dafi sich in der Verkokungs- 
kammer kein Yakuum bilden kann.

Bei Koksofen mit besonderen 
Lufterhitżern entstehen, abge- 
sehen von den Umschaltungsver- 
lnsten und Temperaturstofien, der 
geringeren W arme und Qualitat 
der Abgase, erhebliche Warme- 
verluste. Bei den Dr. von Bauer- 
schen Oefen kommt die von der 
Luft aufgenommene W arme un- 

• mittelbar wieder dem Yerbren- 
nungsprozefi zustatten. Die An
ordnung der beiden Kanale fiir 
Mischung nnd Verteilung der Gase gestattet 
nicht nur,  den oberen Ofen vor Ueberhitzung 
und Gaszersetzung zu scliiitzen, indem der obere 
Kanał keine Verbrennungsluft erhalt, sondern auch 
wenn notig Luft in den oberen Kanał einzu- 
fiihren und zu verteilen, wenn man die oberen 
Ofenpartien heifier haben will. Ebenso konnen Ge- 
neratorgase ais Hilfe bei gasarmen Kolilen ein
gefiihrt werden, oder wenn man die gereinigten 
Destillationsgase fiir andere okonomischere Zwecke 
rerwenden will, z. B. fiir Gasmotoren. Die 
Gase werden, wie erw ahnt, ohne Uinkehr von 
oben nach unten und die Luft desgleiclien ohne 
Umkehr von unten nach oben geleitet.

Die Verkokungsdauer der neuen Oefen betragt 
durchschnittlich 24 bis 26 Stunden. Eine Batterie 
von 100 Oefen leistet pro Jah r 180 000 bis 
190 000 t Hochofenkoks. Der Betrieb der Oefen 
hat infolge ihrer giinstigenKonśtruktion gleicl i -  
z c i t i g  45 bis 5 0 %  GasiiberschuG ergeben (je 
nach Qualitąt der Kohle), dabei sind die Abhitz- 
gase fiir den ICessel infolge der kurzeń Heizwege 
auch qualitativ bedeutend besser ais bei anderen

Koksofensystemen, welclie die Gase erst durch 
Regeneratoren und Gitterwerke fiihren und liier- 
durcli ihre Heizkraft schwachen. Durch Fortfall 
dieser komplizierten und kostspieligeń Ein- 
richtungen zur Lufterhitzung, welche andere 
Ofensysteme besitzen, werden die Baukosten 
bedeutend geringer, die Bau- und Betriebsweise 
einfacher und iibersichtlicher.

Die Oefen erfordern bei Neubau bedeutend 
weniger und einfachere Fundainente ais andere 
Systeine; anderseits konnen die Oefen ohne 
weiteres auf vorhandenen alten pfenfundamenten 
und altem Gaskanal erriclitet werden. Beim 
Betrieb der neuen Dr. von Bauerschen Koks
ofen ist durch umfangreiche Versuche festgestellt, 
daB die Abgabe von W arme aus den Heizwanden 
an die Kolile im Innem der Ofenkammer um so 
geringer wird, je  mehr die Yerkokung ihrem

Ende nalit, ferner daB der den Heizwanden 
zunachstliegende fertige Koksmantei sowie die 
Ofengase immer heifier werden und gar keiner 
Heizung durch die Wand mehr bediirfeii in dem 
Mafie, wie der Verkokungsprozefi nach dem 
Innern des Kohlenkuchens zunimmt; infolgedessen 
kann die Wandbeheizung wahrend des letzten 
D rittels der bisherigen Garungszeit ganzłich 
abgestellt werden. W ahrend dieser Periode wird 
nun durch spezielle patentierte Anordnung Dampf 
in die Ofenkammer eingelassen, der die Warme 
der Heizwande durch den fertigen, porosen, 
rissigen Koksmantei dem noch kokenden inneren 
Kern gleichmaflig ubermittelt, wodurch die Fertig- 
rerkokung des inneren Kerns wesentlich be- 
sclileunigt wird. DemgemaB werden die Oefen 
friiher und gleichmafiiger gar ais die Oefen ohne 
diese Behandlung. Der durch das Abstellen 
der Retourgase und Dampfbehandlung des Koks- 
kuchens wahrend des letzten Drittels der Garungs
zeit erzielte Gasiiberschufi stellt sich auBer- 
ordentlich lio.ch; ferner liegt ein wesentlicher 
Vorteil noch darin, dafi infolge der niedrigeren

Abbildung 4. Scliematischcr wagerechter Schnitt durch dan. 

untero und oboro Kanalsystcm.



1504 Stnlil nnd Eisen.

Temperatur der durch die Dampfeinfuhrung 
zuletzt erzeugten Gase bei der Kondensations- 
anlage weniger Wasch- und Kuhlflilche erforder- 
lich ist.

Die Ausiibung uud Einleitung dieses paten- 
tierten Verfahreus geschielit leicht und eiufach 
durch Ventil- bezw. Halmumstellung. Professor 
K a s s n e r - M u n s t e r  hat festgestcllt, dafi durch 
das beschriebene patentierte Yorfahren bei Neben- 
gewinnung 30 °/o m e h r  G a s e  u ud 50 °/o m e h r  
T e e r  u n d  Am m o n i a k  erzeugt werden, ais 
in bisheriger W eise moglich war.

Der Dr. von Bauersche Koksofen ist nicht 
mit rielen Dusen verselien (12 bis 30 f. d. Ofen- 
wand), wie bei anderen Koksofen notwendig,

26. Jahrg. Nr. 24.

Qualm und der Hitze des Kokskuchens vollzogen 
werden, wohingegen bei den Kabelwinden die 
Arbeiter die Ofentiiren meist sehr lange offen 
lassen, wodurch die Oefen abkiihlen und das 
heifie Mauerwerk der Wandkopfe durch das an- 
gespritzte Loschwasser sehr leidet. Bei dieser 
Aufzugsanlage verbindct sich mit der Arbeiter- 
ersparnis von einem Mann in der Schicht noch 
der wesoutliche Yorteil eines aufierordentlich 
schnellen und leichten Oeffnens und Sohliefiens 
der Ofentiiren, wodurch Wfirmeverluste vermieden 
werden und der Koks an den Tiiren bessere 
Q ualita | erhillt. Abbild. 6 stellt diese Yorrichtung 
zum Heben und Senken der Koksofentiil• im ein
zelnen dar. Die Ankerstilnder der Ofenbatterie

Die neuesten K oksofen »o'n D r. Th. non Bnuer.

besitzt keine heifien Fundamentkaniile, die schwer' 
zugJlnglich sowio schwierig und lilstig zu kon- 
trollieren sind, sondern er hat nur seitlich an 
der Ofenbatterie beiindliche, vom Plateau aus 
beciuem zu regulierende vier Diisen; zugleich 
liifit sich die Gasverteilung durch spezielle An
ordnung gut iibersehen.

Das H e b e n  u n d  S e n k e n  d e r  K o k s -  
o f e n t i i r e n  vollzieht sich bei den Dr. von Bauer- 
schen Oefen nicht in der sonst iiblicheu Weise 
durch Kabelwinden, sondern durch einen a n t o 
ni a t i s c h w i i1 k e n d e n A u f z u g .  Hierdurch 
konnen samtliche Tiiren von einer Stelle der 
Ofenbatterie aus bedient werden; da fiir die 
betreffende Ofentiir nur die Kette eingehilngt 
und das Steuerventil gedreht zu werden braucht, 
so kann diese iiufierst leichte Arbeit ein jugend- 
llcher Arbeit ej' rerrichten. Das Heben bezw. 
Senken der T ur erfordert nur 3 bis 5 Sekunden 
und kann unabhOngig von dem belilstigenden

sind ein entsprechendes Stuck iiber die Ofentiiren 
hinausgefiihrt und dort durch Querverbindungen 
uńtereinander yerbunden. Auf diesen letzteren 
ist iiber jeder Ofentiir eine kleine Leitrolle und 
aufierdein eine Rolle oder W alze von etwas 
grofierem Durchmesser angebracht; auf den 
AYalzen ruht eine Stange, welche an ihrer 
Unterseite verschiedene Oesen besitzt, deren 
Anzahl der Zahl der zu bedienenden Oefen ent
spricht. Am Ende des Geriistes ist ein Zy
linder fiir Dampf, W asser, Prefiluft oder dergl. 
angeordnet, dessen Kolbenstange durch den 
Kreuzkopf mit der Stange fest verbunden ist.

Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist fol
gende: Soli eine oder mehrere der Ofenturen 
geotinet werden, so werden in die betreffenden 
Oesen der Tiiren die Zugmitteł, ein Seil, eine 
Kette oder dergl., eingehakt und dieselben 
iiber die dariiber belindlichen. Leitrollen ein- 
gelegt und in die nitchsten Oesen der Stange

Quorschnittę; Endo der Ofenbatterie mit UebcrsdhnBgasfuęhs.Abbildung 5.
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werden auch die betreffenden Ofentiiren gelioben.
Um die Tiiren wieder zu senken, ist es nur
notig, den Kolben umzusteuern, so dafi das Kraft- 

mittel aus dem Yorderen Teil des 
Zylinders herausgelassen oder in 
den hinteren Teil eingelassen wird.

Yon besonderem W ert fiir die 
Hiittenzechen erscheint die in 
Abbildung 7 dargestellte, elek- 
triscli betriebeno f a h r b a r e  Ve r -  
1 a d e c i n r i c h t u n g  f i i r  K o k s  
direkt vom Koksofen. Die Anlage 
besteht aus einem etwa 10 m 
hohen fahrbaren Kran mit etwa
9 m langen Auslęgern und oberer 
Laufkatze, welche vier Lastseile 
oder Ketten mit Oescn erhiilt. 
Unten zwischen den vier Silulen 
des Kranes ist ein Koksaschen- 
Sammelkasten aufgestellt.

Zur Aufnahme des Koks dient 
= eine sogenannte Kokspfanne, ein
.§ aus Profileisen und Blech kon-
.2  stru ierter falirbąrer Behalter,
|  welcher in halber Hohe rostartig
S  ausgebildet und von geniigender
5 Lilnge und Breite is t, um den
■s ganzen Kokskuchen bequem aus-
~ breiten und abloschen zu konnen.
o Dor Post ist aus Flacheisen (hocli-
15 kant) mit 10 bis 15 mm Spalten-
g raum angefertigt. Die Lange der
O Kokspfanne stellt sich auf etwa
£ 9 m bei 2,5 rn licliter Breite.

Die Arbeitsweise der Anlage 
•o ist folgende: Yor den zu driicken-
S den Ofen wird eine Kokspfanne

Yorgefahreu, die Ausdriickmaschine 
d  schiebt den Koks auf dieselbe,
“  wilhrend zwei Milnner denselben
^  auseinanderziehen und abloschen.
£  Um dem Koks Zeit zum Erkalten
< zu geben, wird inzwischen ein

anderer garer Ofen auf eine 
zweite Kokspfanne gedriickt. Is t 
der Koks der ersten Pfanne zum 
Yerladen kalt genug, so werden 
die Oesen der vier Tragseile der. 
Laufkatze an den Hakeu der 
Kokspfanne eingehangt-, dann 
durch den Fiihrer mittels der 
L aufkatze. etwa 4,5 m gelioben 
und iiber einen leeren Waggon 
gefahren. Hierauf wird das vor- 
dere Seil- oder Kettenpaar der 
Laufkatze ausgeschaltet und durch 
Aufziehen des hinteren Seilpaares 

die Kokspfanne langsain in eine schiefe Stellung 
gebracht, wodurch der Koks von dem Rost ab- 
rutscht und die entstandene Koksasche durch

eingehakt. D arauf wird die vordere Zufiihrung 
zum Zylinder fiir das Kraftmittel geoffnet und 
hierdurch die Kolbenst.ange in den Zylinder

liineingezogen. Die mit derselben gekuppelte 
Stange wird dementsprechend nach links ver- 
schoben und durch Yermittelung des Zugmittels
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die Rostspalten fiillt. Is t silmtlicher Koks 
von der Pfanne abgerutscht, so wird die Lauf- 
katze mit der Kokspfanne etwas zuriick iiber 
den Aschensammelkasten gefalircn und durch 
Umklappen eines Hebels eine vordere Klappe 
geoffnet, wobei die Asche herausrutscht.

Da die Kokspfanne nun vollig leer ist, 
wird sie wieder herabgelassen und auf das 
Gleis vor die Oefen gestellt, um von neuem 
mit Koks beschickt zu werden. In der
selben Weise wird die andere Pfanne mit 
dom erkalteten Koks eingehakt und entleert. 
und so fort. Die Koksasche wird von Zeit 
zu Zeit, wenn sie sich geniigend angesammelt. 
hat, aus dem Sainmelkasten 'in einen Waggon 
entleert. Die Yerladung einer Kokscharge, 
d. h. Einhiingen der Laufkatze, Aufzieheu, 
Yorfahren, Entlailen von Koks und Asche, 
Zuriickfahren und Hinstellen der Kokspfanne 
auf das Gleis nimmt im ganzen etwa zehn 
Minuten in Anspruch.

An Arbeitskriiften werden zum Loschen 
und Yerladen des Koks nur drei Mann ge- 
braucht, welche in zehn Stunden mit Lcich- 
tigkeit den Koks von 40 bis 50 Oefen ab- 
loschen und yerladen konnen, so daB ein 
Laufkran 80 bis 100 Oefen 111 24 Stunden 
bedienen kann. AuBer dieser schńellen Ar- 
beitsweise besteht ein grofier Yorteil dieser 
A rt Koksverladung darin, daB der Koks olino 
Umschaufelung vom Ofen direkt in den 
W aggon gelangt, wtthrend er bei der sonst 
iiblichen Weise zuerst auf den Koksplatz 
gedriickt, dort mit Gabeln in Karren gc- 
worfen und dann in den W aggon gestiirzt. 
w ird , wodurch der Koks sehr leidet und 
zerbriclit bezw. kleinstiickig wird.

Bei Yerwendung dieser Yerladeanlage ist 
noch zu beriicksichtigen, dafi der Koksplatz 
schon auf Hiittenflur angelegt werden kann, 
wodurch 3 111 an Fundamenthohe, welche 
sonst erforderlich sind, gespart werden. 
Ebenso sind bei der seitherigen Kokslosch- 
und Verladeweise sechs bis sieben Manii er
forderlich, wahreml in der vorhin beschrie- 
benen, wie schon erwilhnt, nur drei Mann 
notig sind. Fiir den Fali, daB nicht geniigend 
leere Waggons yorhanden sind, wird am Kopf- 
ende der Batterie ein Koksvorratsturm er- 
richtet, so hoch, dafi mittels des Laufkrans 
der Koks hineinrutschen kann. Bei Bedarf 
wird der Koks dann durch untere Trichter, 
welche mit Schieber versehen sind, in Waggons 
yerladen.

Yorstehende Kokslosch- und -Verlade-Yor- 
richtung wurde vor einigeu Jahren  zuerst 
bei der Dr. von Bauerschen Koksofenanlage 
in Sydney, Kanada, in Betrieb genommen 
und hat sich dort vorziiglich bewiihrt.

O. Simmcrsbach.
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Z ur  Frage der Berechnung des Hochofenprofils.

I
n oiner der letzten Nummern des „Luxemburger 

Bulletin Menauel"* bespriclit A. B e c k e  r in Toula 
(Rufiland) moinen Yortrag uber diesen G egenstand.** 

Da dieser Aufsatz zweifellos yon Y io lo n  Fachgonoasen  
des Minettebezirka gelesen wird, so will ich auf seino 
Besprechung eingehen, um einige irrtiimlicho Auf- 
fassungen richtigzustellen, und hauptsiichlich die am 
SchluB ausgosprocheno Ansicht zu bokitmpfen, der- 
zufolgo es unnutzor Zeitaufwand ist, sich mit der Be
rechnung des Hochofenprofils zu beschiiftigen.

Zunachst w ill ich, um don ZuBammonhang mit 
den Beckerschen Ausfuhrungon zu wahron, meine 
Berechnungsmethodo in aller Kurze konnzeichnen:

Stellt man den 
GestelldurchmeB- 
ser und Gicht- 
d u rch m esB er  ent- 

Bprechend der 
Tageserzeugung 

ais feBtstehende 
Werto oin, des- 
glcichendenRast- 
winkel (76°) und 
den Schachtwin- 
kel (86 °), 'so blei
ben nur noch drei 

ITnbekannte 
iib r ig , namlich 
der Kohlensack- 
durchmosser, dio 
KaBthoho und dio 

Schachthohe. 
Diese werden aus 

den oben genannten GroBen einfach berechnet, 
sobald man den nutzbaron Inhalt dos Hochofens 
kennt. Nim m t nun das Schm elzgut, fiir die ge- 
gebene Tageserzeugung aufgehSuft, das Yolumen Y 
ein und bezeichnet man den nutzbaren Inhalt des 
Hochofens mit J, so mufi J =  Y sein, wenn dio Durch- 
satzzeit 24 Stunden betragt; ist ihr W ert nur zwolf 
Stunden, bo muB J =  1Jt Y sein usw. In Riicksicht auf 
das Zusammenschrumpfen der Beschickungsm assen 
muB allerdings das Yolumen Y zuvor um einen be
stimmten Betrag gokiirzt werden, den ein Schwindungs- 
koeffizient im Werto von 15 bis 35 o/o regclt. In 
Ermangelung yon ausreichendem Materiał habe ich 
allerdings die von mir aufgestellte Skala der Schwin- 
dungskoeffizienten nicht ais unbedingt zuverlassig 
bozeichnen konnen, sie geniigt aber fiir Yoranschliige.

* „Bulletin Mensuel" Organo de 1’Association des 
Ingenieurs Luxombourgeois: »Note sur les profilB des 
hauts-foum eaux«. August 1906 S. 51.

** „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 8 S. 441 : »Die 
Berechnung des Hochofenprofils und ihre grundlegenden 
W erte*.

Nun komme ich zu dor Kritik, welcho Becker 
an diosem BerechnungsYorfahren iibt. Er bomangelt 
zunachst, daB ich vorgeschlagon habe, dio Durchaatz- 
zeit beim Umaetzen des Hochofens bis zu dem Zeit- 
punkt zu rechnen, in dem die Schlacko eino Yer
anderung zeigt. W enn er sich dio Muhc genommen 
hatte, Satz fiir Satz zu leson, so hiitte or oraehen, 
daB ich die gloichen Bedenken wio er geauBert habe, 
aber trotzdom so verfahro, weil ein  besserer W eg fehlt.

Der W eg, den er angibt, ist sicher nicht bosser, 
er w ill die Durchsatzzeit orat abschlieBen, wonn dio 
erste Gicht (Koks und Molier) der neuen Beschickung 
die Formobono passiert hat, und konstruiert don Kogol 
A B  Bi (Abbild. 1) unter dor MaBgabe, daB sein Inhalt 
gleich dom Yolumen der ersten Gicht sei. Ist dann 
h =  Hoho dieses K egels und II die nutzbare Ofen-

liohe, so ist die Durchsatzzeit t = •  t1, wenn t l

die Durchaatzzoit nach meinom Yorschlage bedeutet.
Dabei kommt Becker der W ahrheit nicht einen 

Zoll niiher; denn mit doinselben Rechte konnte oiner 
sagen: Ich rechno die Durchsatzzeit bis zum Durch- 
gange der zweiten oder dritten odor yiorten Gicht. 
Abgesohen davon entspricht die Kogelforin nicht der 
waliren Gestalt der niedcrgogangenon Gicht, dio be- 
kanntlich einen lloh lk egel im Sinno einos am Boden 
verstarkten Trichttfra ohne Auslaufrohr darstellt. W ozu 
aber diese Berechnung, die, wenn sie folgerichtig 
durchgefiihrt werden soli, recht verwickelt wird und 
keinen Isutzen bringt i’

Becker hat mein Berochnungsverfahren ganz und 
gar niclit verstanden. Ich bitte ihn, noch einmal 
meine Abhandlung zu lesen und darauf zu achten, 
dali die Berechnung der Durchsatzzeit in unmittel- 
barom Zusammenhango mit der dcB Schwindungs- 
koeffizienten durchgefiihrt werden soli. In diesem  
Sinne kann ea sogar gleichgiiltig erscbeinen, wio dio 
Durchaatzzoit normiert wird; man muB nur konaeąuent 
sein und vor allom den dieaem Yerfahren entsprechendon 
SchwindungBkoeffizienten ermitteln, der dann aller- 
dinga vielfach you den in meinem Aufsatzo angege- 
benen Zahlenwerten abweichen wird.

DaB diese Zahlenwerte iiberhaupt nicht genauo 
festatehendo GroBen sind und yoh Fali zu Fali ge- 
wissenbaft ermittclt werden miissen, habe ich beson
ders betont. Auch dies hat Becker ubersehon.

Ich will nun an Hand einer Beispielrechnung 
unter Zugrundelegung der Yon Becker gekennzeich- 
neten Yerhaltnisse zeigen, wio man verfiihrt, wenn 
die Aufgabo besteht, oinen neuen Hochofen fur irgend 
eine gegebene Tageserzeugung zu bauen. Ich beginne 
meine Arbeit damit, daB ich bei einem in gutom  
Gange befindlichen Hochofen Durchsatzzeit und 
SchwindungBkoeffizienten beatimme. Es soli dies dor 
Hochofen mit dem in Abbildung 2 d arg eB te llten  Profil 
sein. Beim Uinsetzen zeigt die Schlacke 24 Stunden

Abbildung 1. 
a  =  a ltc  Beschickung;. 
b  =  K egel de r ersten  neuen Gicht.
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nach dem Aufgoben der ersten neuen Gicht deut- 
liche Aenderung. Die Durchsatzzeit ist also gleich  
24 Stunden. Dabei erzeugt der Hochofen in 24 Stunden 
161,9 t GieBereirohoisen bei einem Mollerausbringen 
to n  40,70 °/o. Eine Gicht besteht aus

4 940
4 940 kg Koks =  =  10,29 Hm

10 254

2 162

Erz =

Kalk :

480 
10 254 
1700 
2 162 
141)0

6,03 „

=  1,51

Zusammen 17,83 Km
40,7

mit 12,416 - =  5,053 t Koheisen.

Der nutzliare Ofeninhalt 
ist 489 Kin (nicht 524,5 Km, 
wie Becker reebnet). Dem 
nach mOBte der Hochofen, 
wenn koine Schrumpfung 
des Beschickungskorpora 
l)estiindo, in 24 Stunden 

24•189 .

17,83 24
=  138,6 t

Koheisen orzeugen. [In die
sem Falle betriigt die Durch- 
satzzeit 24 Stunden; wiirde 
sie 23 Stunden betragen, 
so lautete dio Formel 

24
5 , 0 5 3 - - -  =  144,6 t;

Abbildung 2.

480
17,83 23
wiirde sie 25 Stunden betra
gen, so ■wiirde das Ergebnis 

24
138,6.

25 '
: 133,1 t sein.]

Nach obigor Angabe erzeugt aber dor Hochofen
100-23,3

161,9 t, also 161,9 — 138,6 =  23,3 t, das ist 

=  14,4 °/o mehr Roheisen.
161,9

Diese Melirerzeugung hat 
darin ihre Ursache, daB dio Beschickung beim Nieder- 
gango ihren Rauminhalt yerringert. Infolgedessen  
gelangen 14,4 “/o mehr Beschickungsgut in den Hoch
ofen, ais berechnet war. Der Schwindungskoeffizient 
betriigt alao 14,4 °/o.

Riickwiirts rochnend muli man naturlich auf einen 
, nutzbaren Ofeninhalt von 489 Rm kommen. Fiir eine 
Rolieisenerzeugung von 161,9 t sind bei 24 Stunden

Durchsatzzeit
161,9

=  32,1 Gichten erforderlich, die5,053
bei einem Schwindungakoeftizienten von 14,4 o.̂  einen 

85,6
Raum von 32,1 • 17,83

100

mehr Schwindungskoeffizient = 1 5  — 20 °/o). Ich wiirdo 
aber Becker dankbar sein, wenn cr dio von ihm ge
nannten Raummetorgewichto nachpriifen und den 
Schwindungskocffizienten daraufhin noch einmal be- 
rechnen wiirde. Das Raummetcrgewicht fiir KokB 
scheint zu liocb, das fiir Erz aber erheblich zu niodrig 
angegeben zu sein. Ich nehme nicht locker auf- 
geatilrztes, sondorn dicht zusammengedriicktes Hauf- 
werk an.

Nach dicBcn Yorarbeiten komme ich zur Berech- 
n u n g  eines Hochofenprofils fiir dio T a g c B O r z c u g u n g  

von 40,45 t GioBeroiroheisen. In dor Annahmo, daB 
die Durchsatzzeit von 24 Stunden bei dom groBen 
Hochofen durchaus bofriedigende Ergebnisso geliofert 
bat, logo ich gleichfalls eino Durchsatzzeit vou 
24 Stunden zugrunde.

Nach Abzug des Koks fiir das Umschmelzon von 
GieBoroiscbrott stellen sich die folgendon Zablcnwerte 
h eraus:

FUr 1000 kg Roheisen werden gesetzt:*

2086 kg Erz . . . =  =  1,23 Rm

460

928

Kalkstein

Koks

1700 
460 

1430 
928 
480 :

0,32 

: 1,94

Zusammen 3,49 Rm 

Boi einem Schwindungskooffizienton von 14,4 o/g 
ergibt sich dann cin nutzbarer Ofeninhalt von 

85 G
40,45 • 3,49 • —~  =  120,9 Rm (nicht 157,75 Rm, wio

Bockertrochnct). Bei einemGe8telldurchmos8er =  2 ,l m 
bleibt fiir die beiden Kegolstiimpfo zusammen 120,9

2 , 1* • 0,3 (d. ist der Gostellrauin oberhalb der

Formenebene) = 1 1 9 ,9  Rm ubrig =  .1. 

Gestellradius . . =  1,05 m =  ri
Gichtradius . . . =  1,8 m =  r*
Raatwinkel . . . = 7 6 °  =  <ó. p; t gp  =  4,0
Schachtw inkel. . = 8 6 °  =  <£ a; tgcc =  14,3

Kohlensack- 
radius

iack- i  / 3  J

= r = V —
—1~ ri3 - t g P J — ra3- tg a

= 2,23 m

=  489 Rm beanspruchen. *

Der berechneto Schwindungskoeffizient paBt unter 
der Mafigabo des oben uber den Genauigkeitsgrad 
Gesagten einigermaBen in die von mir gegebene Skala 
(bei einem Gesamtmollerauabringcn von 40 o/o und

* Becker sind bei aeinen Berechnungon, gerade 
bei der Ableitung des Ofeninhalts aus dem Beschickungs- 
Tolumen, einige Rechenfehler unterlaufen, auch ist 
der Ofeninhalt falsch angegeben.

t g a  +  tgP
Rasthohe =  lu =  (r — ri) . tg(3 =  1,18- 4 = 4 ,7 2  in 
Schachthoho =  łi2 =  (r — r>)-tgc< =  0 ,4 3 -14,3 =  6,15 m
G e s te llh o h c ............................................................. 1,50 m

Dieso W erte sind in punktiorten Linien in Ab
bildung 3 zum Ausdruck gebraeht. Die ausgezogenon 
Linien stellen das Profil dar, wie os im Betriebe ist. 
Beckert gibt dariiber folgendes a n : „Der Hochofen 
war fiir Holzkohlenbctrieb gebaut. Um ihn fiir den 
Betrieb mit Koks geeignet zu machen, wurde er um-

* In den Beckerschon Angaben erscheinen "NYider- 
spriiche infolge von Rechenfehlern, zu donon sich 
zahlroiche Druckfehler gesellen. DaB ein Hochofen, 
dor auf unmittelbaro GuBwarenerzeugung arbeitot, 
nur 928 kg Koks fiir 1000 kg Roheisen braucht, wird 
wohl iiberall auf Zweifol atoflen!
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gebaut, indem daa Gestell erweitort und der lCohlen- 
sack tio fergelegt wurde. Er brauclite dann 1100 kg 
Koks fiir 1000 kg Roheisen. Bei dem darauffolgenden 
Anblasen, an das ich (Becker) nicht ohne eine gewisse  
Bangigkeit hcrantrat, war zuyor der Gasfang ge-

iindert.B Der Ofen 
ergab dann dio oben 
gekehiizeichneten Er- 
gebnisac/

Dabei wimdort aich 
nun Becker, dali das 
nach mcinem Be- 
rechniing8verfahren 

ermittelt© llochofen- 
protil orheblich von 
dem besteheiulen ab- 
weicht. Er yergillt 
ganz und gar, dafi es 
sich um einen gewalt- 
sam fiir Koksbctrieb 

zuiochtgestutzten  
Ilolzkohlenhochofcn  
handelt. Noch mehr, 

diese Abweichung 
veranlalit ihn, seinem  
Aufsatze folgenden  
SchluBsatz anzuhiin- 
gen: „Es ist nnniltz, 
matbematische Re- 
geln fiir ein Hoch- 
ofenprofil aufzustel- 
len. Die empirisclien 
Yerfahren (proeedes 

empiriques) genii- 
gen, da kleine Abweichungen im Profile keine Be
deutung fiir don Gang des Ilocliofens haben.“ Dann 
w eiter: „Ein gut ausgeriisteter (outille) und gut ge- 
filhrter Hochofen macht sich selbst sein Profil und dies 
fiigt aich besBer seinem Gange an wio ein auf- 
gozwungenes. In Gegenden mit bohem Kokspreis mag 
allerding8 dieser Satz eine Aenderung erfahren in 
Riicksicht auf die Yerminderung des KoksTerbrauches."

Mit diesem letzten Satzc stelit sieli Becker selbst 
iu W iderspruch mit seinen Ausfuhrungen. Ich w ill 
dayon absehen, aber ihn bitten, sich etwas eingehender 
mit dem von mir auBgeBprocbenon Leitsatze zu be- 
sch iiftigen: „Folgerichtig yon der Tageserzeugung, 
dem Erz-, Kalk- und Kokssatze auagehend, bleibt es 
der Erfahrung uberlassen, lediglich die Durchsatzzeit 
riclitig zu bemeasen. Mit dieser Entschoidung ist das 
Profil endgiiltig festgelegt.“

BiBher bnt das Becker nicht getan — daa sieht 
mail seinen Erorterungen an. Dali gute llochofen- 
ergebnisse allein durch das Profil gewahrleistet werden, 
habe ich ni© bchauptot. Er rennt also offene Tftron 
oin, wenn er diea immerfort botont. Es gibt gewili 
noch vielo andere Umstande, die auf den Hochofen- 
gang einwirkon. Aber ein unrichtig gewiihltes oder 
aucb oin im MiBverhaltnis zur Gelilasekraft atehomlea 
Hoehofenprofil hat don groBen Uebelstand, daB oa in 
den meisten Fallen ttberhaupt nicht zu yerbessern ist.

F einer empfehle ich Becker, zu priifen, ob es 
tatsachlich ala Naehteil anzusohen ist, dali daa yon 
mir gezeichneto Profil (Abbildung 3) yon dem seinigen  
abweicht. Ich bin iiberzeugt, daB der Hochofen besser 
mit erstercm Profil geht. Ob die Durchsatzzeit richtig 
gowahlt ist, kann ich naturlich nicht beurteilen. W as 
lieiBt bei einem Hochofen: „Er geht gu t“ ? Diese 
Frage muB und kann nach vie)en Richtungen bin 
gepriift werden. Ea kann ein hoherer Kokayerbraueh 
sehr oft durch dio Yorteile, dio sich bei einer Mehr- 
erzeugung ergeben, ausgeglicben w erden; dann spielt 
auch das Anlagekapital, der Aufwand an Geblase- 
arbeit und die Robcisenbeschaffcnheit bei der Be- 
inessiing dor Durchsatzzeit eine Rolle.

Ueber diese Erorterungen oinfach mit den Worten 
hinwegzugehon: „Das ist Saclie der Erfahriing“, ist 
zweifellos falach. Natilrlich muB dio Erfahrung und 
der Yerauch, und zwar der auf einen langeren Zeit- 
raum ausgedehnte Yersucb, dio Grundlage sein. Aber 
11111 die YersucliBergebnisse richtig auswerten und sie 
auf andere Erzeugtingsmengcn und Yerhaltnisse iiber- 
tragen zu konnen, dazu gehort eine Betrachtung und 
Berechnung, wio ich sie angegeben habe. B. Osann.

Zuschriften an die Redaktion.
(Fiir dic unter dieser Rubrik erscheinenden Artikcl iibernimmt die Redaktion keine Verantwortung.)

Die GasrohrschweiHofen.
Ich habe mit grotior Aufnierksamkoit don 

intoressanton Artikel des Herm A n t o n  Bo u s s e  
iiber die „Gasrohrscliweitiofen" im ersten No- 
voniberheft von „Stahl und Eisen® gelesen. Herr 
Bousse beschreibt auf Soite 1315 u. folg. ausfiihr- 
lich einen Rekuperatorofen System L e n c a u e h e z  
und gibt auf Seite 1816 bis 1318 Zeichnungen 
desselben, ohne den Urheber zu nennen. Dieser 
Ofen wurde von Ingenieur Lencauchez senior im 
Jahre 1882 bis 1883 auf Ersucben von Heinrich 
Ebrhardt in Diisseldorf entworfen, von welchem

lir. Bousse die Zeichnungen alsdann erhalten 
haben mufi: Ich glaube don Artikel beziiglich
dieses Ofensystems in einigen Punkten erganzen 
zu rntissen.

Auf den Rekuperatorkorper mit vier Durch- 
laColfnungen, wio er Seite 1318 abgebildet ist, 
wurdo in „Stahl und Eisen0 bereits in einem Ar
tikel des vorstorbenou R. M. Daelen yom Jahre 
1891 hingewiesen.* Die Konstruktion dieses Ofens

* Nr. 8 Seite 645 und Tafel XVII.
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ist nioht komplizierter nocli der Kostenpunkt 
grofior ais beim Regenorativofon, System Siemens. 
Dios trifFt speziell fiir den Rohrschwoifiofen zu, 
da die Bauweise in diesem Fallo noch eine ver- 
mehrte Oekonomie dadurcli sichert, dafi dio Ileiz- 
kammern nur auf einer Seite vorhanden sind iind 
es koiner Umsteuorungsklappen noch Kanale be
darf, welche boi Anwendung von Steuorklappen 
bekanntlich in doppeltor Zahl yorgesehen sein 
miisson.

Um den Rekuperatorofen voll und ganz aus- 
zunutzen, kommt os darauf a n , ein moglichst 
hochwertiges Gas zu erzeugon (uber diesen Punkt 
berichtete R. M. Daelen in dem angefUhrten Ar- 
tikol des Jahres 1891, dafi die Roste beim Len- 
cauchezschon Gaserzouger derartig ausgebildet 
seien, dafi sio durch dio Bildung von Wasserstofi' 
und Kohloxydgason moglichst viol Dampf produ- 
zioren), wasnatiirlich einbedeutendes Luftquantum  
fiir dio Yerbrennung bedingt.

Dio Vortoilo dieser Oofon, welche in Frank- 
reicli sehr yorbroitet sind, kommen weniger zur 
Goltung in dor Ersparnis an aufzuwendondem 
Fouerungsmaterial, ais yiolmehr in der griifieren 
Rogulierungsfahigkeit, in den geringoren Heiz- 
yerluston, in der sclinelloren Hitzeorzeugung 
und in dor Moglichkeit, minderwertigo Bronn- 
stoiTe zu verfeuern. Handelt es sich darum, 
Dampf zu erzeugon, dann orsotzt man zweck- 
iniifiig dio steinernen Rekuperatorkorper durch 
solcho aus GuBeisen, welch letztere seitlich oder 
unterhalb des Kessels, dor von den lieifien Ofen- 
gasen bestrichon wordon soli, anzubringen sind. 
Dieso Motallrekup.eratoron fiihren dio Luft von 
180 bis 200°, welche unter dem Boden des Ofens 
oder iiber dessen Gewolbe Warnie aufnimmt, mit 
ungefiihr 400“ zum Heizraume. iMan kann in 
einem solchen Falle m it 1 kg Kobie fiir den Gas- 
erzeugor 4 bis 5 kg Dampf erhalten. Der Bronn- 
stofTverbraucli des Ofens selbst wird selbst- 
yerstiindlich dann ein erhohter soin, aber die 
Einfachhoit dor Wiirmereguliorung bleibt un- 
veriindert.

Hinsichtlich der Unterhaltungskoston dieser 
Rekuporatorofon wird gorn iibertrioben! Be- 
dingung ist, zu dem Rekuporator nur allerbeste 
fouerfesto Steinmaterialion zu yerwondon. Die 
Reinigung yerursacht wonig Schwierigkeiten. 
Das Gewiilbe und die Innonteilo des Ofens sind 
aus Silikatsteinen von besonderer Qualitiit, welclie 
nicht kliiften odor briickoln diirfon, herzustellen, 
damit abspringende kleine Steinteilchen nicht auf 
die eingelagerten- Roliro fallen.

Guto Baumaterialien und zweckrnśiCigo Kon
struktion yorausgesetzt, wird die U nterlialtung 
dos Ofens nicht teurer ais dio irgend eines an- 
deren Gasofensystenis.

P a r i s ,  don 7. Noyember 1906.

Jam es AJexander Lencauchez.

Zu dem Schreibon des Hrn. J  am  e s  A 1 ox 
L e n c a u c h e z  bemorko ich, dafi os mir vollig forn 
lag, das Verdienst derUrheborschaft des Hrn.Alox. 
Lencauchez senior boziiglich dos yon mir in 
meinem Artikel nGasrohrschweifii)fen“ m it Zeich- 
nungen angefiibrten Rekuperator-Rohrschwoifi- 
ofens zu sohniąlern. Lodiglich dor Umstand, dafi 
ich trotz meiner eifrigon Nacliforschungon donUr- 
hobor der bildlich wiedergegebenon Konstruktion 
nicht kannte odor in Erfahrung bringon konnte, 
gab Voranlassung dazu, dafi eine Namensnennung 
untorblieb. Ich nelime nunmohr gern yon der 
erhaltonen und willkommenen Aufkliirung fiir 
meinespateron, ausfuhrlicheronBuchpublikationon 
K enntnis, und glaube behufs Yermeidung un- 
richtiger Mutmafiungen iiber don Ursprung und 
die H erkunft bosagter Zeichnungen sowio zur 
Begrilndung moiner kritischon Schlufiworto fol- 
gendes anluhren zu miissen.

Ich orhielt die fraglichon Zeichnungen vor 
ungeriihr siebon .lahron, ohne irgendwolcho Ge- 
brauchsbesclirankung, anlafilich dos Baues eines 
yon meinem yerstorbenon Vator und mir projek- 
tiorten Rolirwalzwerkes, von ersterem zur Prii- 
fung und Beachtung ausgohandigt.

Nachdem ich mohrmals Gologenhoit hatte, 
ausfuhrlicb m it ihm Uber dio Eigonart des Ofens 
zu sprechen und sein durch eino mehr ais 25 jiihrige 
Spezialerfahrung auf diesem Gobiete orprobtes 
Urteil dariiber zu yernelimon, auch mit dem Bo- 
triebsingeniour oines franzosischen Rohrwerkos, 
dor m it einem ganii iilinlichon Ofen goarbeitet 
hatte, eingehondo U nterlialtung gopflogon hatte, 
konstruiorte ich den Ofen um (die Verofl’entlichung 
diesor von mir yorgenommenen Nouformung 
unterblieb, woil der in einor Zeitschrift zur Yer- 
fiigung stehonde Raum, boi der Fiille dos ohnohin 
zu bohandelnden Stofios, dio Anfiihrung weiteror 
Ausfiihrungsforinon fiir das Rokuperatorsystom 
nicht angobracht schoinen liefi), und nahm im 
spateren Verlauf dor Sache nur deshalb Abstand 
yon der Bauausfttłmmg, woil sich wichtige An- 
lageverhaltnisso geiindert hatten und die speziel- 
leron Momonto einem Planrostofon don Yorzug 
gab en.

Aus dor Tatsaclie, dafi mir der geistige Ur- 
lieber des zur litorarischon Besprochunggewahlton 
Ofens nicht bekannt war, konnte fiir mich natiir- 
lich nicht zu folgom sein, diesen uberhaupt un- 
erwiihnt zu lassen; donn einorsoits hielt ich das 
Konstruktionsprinzip des Ofens fiir so wertyoll, 
dafi ich es aus der grofien Zahl der mir zur Ver- 
ftigung stehenden Zeichnungen herausgriff; ander- 
seits durfte ich dio Ueberzeugunp: haben, keinerlei 
Indiskretion zu begehen und einem grofien Teil 
der Leser dieser Zeitschrift, die bei dem voll- 
stiindigen Mangel an iifientlichem Gedankenaus- 
tauscli in Fragen und Angelegenheiton der Fabri- 
kation geschweifiter Rohre nicht allzuweit in die 
Detailseinriclitungen oines Rohrwalzworkes ein-
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gew eiht sind, etwas Neues zu bringen. Sollte siehtlich dor Untorhaltung dos Ofens, kaum otwas
dio obigo Zuschrift den Stein des, Schweigens, berichtigen wollon.
dor ganz gewili nicht oin Stein der Woishoit ge- Nahoro Angaben iiber don Koldenvorbraucli,
nannt worden kann, oin wonig ins Rollon go- Abbrand usw. untorlioC ich mit Riicksicht auf
bracht habon, so wiirde mir dies solbst dann, die sonst zu sehr anwachsende Liingo dos Auf-
wonn der oino oder andere Faclnnann mir nicht satzos (da auch dio anderen Ofensystome dann
iiberall boipflichton kiinnto, eino froudigo Be- von diesem Gosichtspunkte aus hatten besprochen
obaclitung sein. Dio von Hm. Londauchez ge- worden miissen) und im Hinblick auf moino
gobenen Brwoiterungsdaten sind in der Haupt- spater boabsichtigten Buch])ublikationen.
sache boroits in meinen textlichon Auslassungen B e r l i n  W. 15, den 21. Noyember 1906.
dos Artikels yorgobracht wordon und diirften, ab- A nton Bottsse,
goschen yon der giinstigeron Beurteilung liin- ziT iiingcnicur.

Berieht uber in- und auslandische Patente.
Patentanmeldungen, 

w elche von dem  angegebenen Tage an w a h r e n d  
z w e i e r M o n a t e  zur E insichtnahm e fiirjederm ann  

im K aiserlichen Patentam t in Berlin  ausliegen .

12. Noveinbor 1906. KI. Ib , G 21855 . Yer
fahren zum Laden und Abladen magnetischer Erze 
oder dergl. m ittels eines elektromagnetischen Kranes. 
Gustaf Abraham Granstrom, Sala, Schweden, und 
Hjalmar Lundbolim, K iruna, Schweden; Yertreter: 
F. C. Glaser, L, Glaser, O. Ilering und E. Peitz, 
Pat.-Anwiilte, Berlin SW . 68.

KI. 19 a, K  27 487. Schienenstollycrbindung mit 
Arbeitsleisten an den Easchen. Konrad Kilie, Berlin, 
GeiBbergstraBo 15.

ICl. 24e, II 37 183. Mundstiick fiir zentrale Gas- 
abfiilirungsrohro von Gaserzeugern mit mehreren, 
iiberoinanderliegenden, kegclstum pfform igen Hohl- 
korporn. Ed. Ilanappe, Briissel; Yertr.: Dr. Adolph 
Zimmermann, Pat.-Anwalt, Berlin W . 15.

KI. 24 f, Z 4700. W anderrostfeuerung. Hermann 
Zutt, Mannheim, Lindenhofplatz 5.

KI. 49b,  K 32 451. Yorrichtung zum Schnciden 
von W alzgut auf gleiche Lange, insbosondere zum 
Schneiden yon Schwellen. Fried. Krupp Akt.-Ges. 
Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

KI. 49b Jl 30015. Niedcrhalter fiir Flacheisen- 
scheren; Zus. zum Patent 137 163. Maschinenfabrik 
W eingarten yorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges. W eingarten, 
W iirttemberg.

15. Noyember 1906. KI. 26d. O 4810. Yer
fahren und Yorrichtung zum W aschen yon Gasen. 
Dr. Emil Ott, Ziirich; Yertr.: W ilh. Hupfauf, Patent- 
Anwalt, Dusseldorf.

KI. 31 c, D 17 028. Yerfahren zur Herstellung 
eines Modellpulyers aus Kork. Deutsche Form-Staub- 
W erke G. m. b. H., Berlin.

KI. 31 c, F 21 743. Drehbarer Formtisch zur 
Aufnahmo senkrechter Rohrformen. Fritz Fexer, 
Freiburg i. B., Baslerstr. 34.

KI. 31 c, R 22 023. Yerfahren und Presse zum 
Yerdiehten yon Metallblocken in der GuBform. 
Heinrich ReiBig, Krefeld-Bockum.

19. Noyember 1900. E l. Tb, R 21 934. Yorrich
tung zur Herstellung stumpfgeschweiBter Rohre in 
einem einzigen Durchgange. W ilhelm  Iiodewald, 
Mtilheim a. d. Ruhr.

KI. 2 4 e, C 14 363. Gaserzeugungsanlage. Maurits 
Daniel Charlouis, s'Grayenhage (Haag); Yertreter: 
Eduard Franke und Georg Hirschfeld, Patent-Anwulte, 
Berlin SW. 68.

KI. 24f, Ł 22 431. Treppenrost mit in ihrem 
yorderen, dem Feuerraum zugekehrten Teil durch- 
broehenen Rostplatten. H. A. Theodor Lange, Dessau, 
Akensclicstr. 8.

KI. 31 b, D 10 493. Yorrichtung zur Herstellung 
yon GuBformen fiir Badewannen und ahnlich gestalteto 
Hohlkorper; Zusatz z. Pat. 157 060. Paul Dupont, 
Cateau, F rankreich; Y ertr .: R. Schmohlik, I’atent- 
Anwalt, Berlin SW . 61.

ICl. 49 o, W  25 082. Gegenhalter zum Nieten 
oder ScliweiBen enger, langer Rohre. Karl W oitzik, 
Schiedlow, Kr. Falkenberg O.-S.

22. Noyember 1906. KI. lOa, B 42507. Yor
richtung zum Einebcnen der Kohle in liogenden lCoks- 
ofen mit Seil- oder ICettenantrieb fiir das Ein- und 
Ausfaliren der 1’lanierstangc. Bochumer Eisenhutte 
Heintzmann & Dreyer, Bochum.

KI. 12e, IC 30 831. Einsatzfiillkorper fiir lteak- 
tionstiirme und W armeaustauschapparate. Hugo yon 
lCintzel, K assel, Ulmenstr. 24.

KI. 2 4 h, E 11818. Beschickungsyorrichtung fiir 
ICesselfeuerungen mit einem iiber den Rost zu be- 
wegenden Brennstoffyerteiler. John II. EickerBhoff, 
ICrefeld, LindenstraBe 146.

KI. 31 c, P 18 443. Formkastenhaltor. Lambert 
Piitz, Munehen-Gladbach, Milhlenstr. 193.

ICL 31 c, R 23 134. Verfabren und Presse zum 
Yerdiehten von Blocken in yerjiingter GuBform. 
Heinrich ReiBig, Krefeld-Bockum.

G ebrauchsm ustereintragungen.
12. Noyember 1906. KI. 7 a, Nr. 291 697. W alze 

fUr W alzwerke zur Herstellung yon Belag- und Tritt- 
stufen-Blechen mit Flechtmustorung. W ilhelm  W eber, 
Brachbach a. d. Sieg.

KI. 7 a, Nr. 291 698. W alze fiir W alzwerke zur 
Herstellung von Belag- und Trittshifen-Blechen mit 
kreishogenformigen Rippen. AYilhelm Weber, Brach
bach a. d. Sieg.

ICl. 7 c, Nr. 291 685. Flanschcnwalzmaschinc mit 
K ugellagerung am W idcrlager. Franz Sonnleithner, 
Stuttgart, W ilhelmstr. 14.

KI. 49b, Nr. 291361. Kombinierte Blechachere 
und ProfileiBenschere mit Antrieb durch Doppelhebel. 
Stahlwerk Oeking Akt.-Ges., Dusseldorf-Lierenfold.

KI. 49b, Nr. 291302. Loclistanze mit zwei zu 
beiden Seiten des W erkzeugschlittens angeordneten, 
mit diesem durch ein Gleitstiick yerbundenen Dreh- 
hebeln. Stahlwerk Oeking Akt.-Ges., Dusseldorf- 
Lierenfeld.

KI. 49 b, Nr. 291 363. Flach- und Prolileisen- 
schere in Yerbindung mit einer Lochstanze. Stahl- 
werk Oeking Akt.-Ges., Dusseldorf-Lierenfeld.

KI. 49 b, Nr. 291523. Stanze zum Schneiden von 
Fassoneisen yerschiedener GroBe mit auswechselbaren 
Messern. Johann Julius Berger, Rem agen a. Rh.

19. Noyember 1906. KI. lOa, Nr. 291 980. Misch- 
und Dusenrohraufsatz fiir Koksofen, njit feuerfestem  
Oberteil und federndem Ring an seiner Yerbindungs- 
stelle. Albert Schcidoler, Borbeck.
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KI. 10a, Nr. 291 987. Miscli- und DiiBcnrohrauf- 
satz fiir Koksofen, mit feuerfestem Oberteil und 
MuITonansatz an seiner Yerbindungsstellc. Albert 
Scheideler, Borbock.

KI. 18a, Nr. 291 929. Yorrichtung an Aufgebo- 
trichtern fiir Hochofen zur beliebigen Yerteilung der 
BeBchickung in den Ofenraum. E. Miinker, Frank
furt a. M,, Parkstr. 50.

Deutsche Reichspatente.
KI. 49 b , Nr. 170696, vom 5. August 1905. 

D a m p f k e s s e l -  u n d  G a s o m e t e r f a b r i k  v o r m .  
A. W  i 1 k e & Co.  A k t. - G c b. i ii B r a u n s c h w e i g .  
Triigerscliere m it bewegtem Ober- und stillstehenden  
Unter- und Seitenmessern.

Die aus dem beweglichen Obermcsser a, den 
stillstehenden abor yerstellbaren Seitenmessern b und

KI. I S c ,  Nr. 169445, vom 2. Dezember 1902. 
C h a r l e s  H e n r y  C h a p m a n  i n G r o  t o n ,  Mass., 
V. St. A. Dilse zum  teilweisen Il&rten non L ager- 
kegeln f i ir  Kugellager.

In der Diise e, in die von oben die Kiihlfliissig- 
kcit eingeleitot wird, ist ein Hohlkorper g  angeordnet,

der dazu dient, die g e 
gen dio Einwirkung dor 

HiirteHUssigkeit zu 
Bchiitzenden Teile des 
AVerkntuckes a aufzu- 
nehmen. D ieses sitzt auf 
einer Stange c, welche 
in dem Gestell b in senk- 
rechter Richtung ver- 
schieb- und feststellbar 
gelagert ist.

KI. 4!) g , Nr. 169637, 
yom 5. Juni 1904. W a l -  
t li er  L a n g e  i n Ha  spe - 
K i i c k e l h a u s o n .  D rei- 
teii i  gen Schm iedepresseh -

dem stillstehenden Untermesser c zusammongesetzte 
Tragerachere ist mit schriigen Achseln d  fyerSehen, 
dereń Schriige so bemesaen ist, daB die yerschiedenen 
Triigerprofile stets sowohl mit ihrem Steg ais auch 
mit ihren Flanschen auf dem UntermesBcr e ordnungs- 
miiBig aufliegen.

Hic Seitenme8scr b sind in parallel zu den schriigen 
Achseln d  liegenden Fiihrungen e yerstellbar.

KI. 7 1), Nr. 170058, vom 23. April 1904. J o s e f 
1* i k a 1 i n N i m b u r g ,  Bohmen. Yorrichtung zum  
Schwei/ten von QuernShten an Siederohren oder der- 
gleiclien m it zw ei m iteinander zw angldtifig  verbun- 
denen W alzen.

Die untere W alze b iBt in den Lagerbiicken m 
und n so gelagert, daB sie in senkrechter Richtung 
bewegt werden kann, was durch zwei auf einem Tret-

hebęl d  liefindliche Druckrollen c bewirkt wird. Beide 
W alzen a  und b sind vorn konisch yerjiingt und be- 
sitzen dort, wo sie in den zylindrischen Teil iiber- 
gehen, einen yorspringenden W u ls t  i.

Die zu yerschweiBenden Siederohre werden er
hitzt und dann so auf die obere W alze a geschoben, 
daB die Schweilistelle sich gerade auf dem W ulst i 
befindet. Hierauf wird die untere W alze b mittels 
des TritteB d  und der Rollen c gegen die SchwciB- 
stelle gepreBt und sie durćh 3 bis 4 Umdrchungen 
der Walzen miteinander yerschweiBt.

Gesenk zu r  H erstellung gra tloser Schmiedestiicke in 
einem A rbeitsgange.

Das Gesenk besteht aus dem feBtstehenden PreB- 
ring J, dem beweglichen Obergescnk a und dem 
gloiclifalls beweglichen Untergesenk c. Nach dem 
Einbringen yon Materiał in b c wird dasselbe durch 
Niedcrbewegen des ObergeBenkes a in b c zusammen- 
gepreBt, wobei iiberschussiges Metali seitlich nach 
oben entwoicht. Dann wird das Obergcsenk a weiter- 
gesenkt und gleichzeitig das Untergesenk abwiirts be
wegt. Hierdurch wird der entstandene Grat abgeschert 
und das W erkstiick aus dom Gesenk herausgedriickt.

KI. I S c ,  Nr. 1 7 1 S87, vom 26. Februar 1903. 
C a r l o  L a m a r g o s e  i n  R o m .  Yerfahren z u r  Ze- 
m entierung eon Metallen.

An Stelle der aonst gobriiuchliehcn Ilolzkohie  
aus Fichtenholz oder iibnlichen Holzarten wird zum  
Zementieren insbesondere yon Panzerplatten eino Kohle 
benutzt, welche allein aus Flchtenrinde erzeugt worden 
iat. Es soli sich ergeben haben, daB die Zeinentierungs- 
daucr hierdurch wesentlich abgekiirzt wird, fiir Panzer- 
plattcn beispielsweise yon 15 bis 20 Tagen auf 4 bis
5 Tage.

KI. IS c , Nr. 171888, vom 11. Noyember 1903. 
C a r l o  L a m a r g e s e  i n  R o m .  Zem entierperfahren  
fu r  Eisen und S tah l m ittels Kohle.

Der zum Zementieren benutzten Kohle, zweck- 
maBig Holzkohle, die ausschlieBlicb durch Yerkolilen 
von Fichtenrinde gewonnen wird, wird ein Zuschlag 
yon reiner Kieaelsiiure gegeben.

Erfindor will hierdurch eine allmahlichere Ab- 
nahme des Kohlenstoffgehaltos der zu zemontierenden 
Gegenstande nach ihrem Innern zu erreichen. Auch 
soli ea moglich sein, Platten nur auf eine sehr geringe 
Tiefe, ż. B. 1,5 mm, zu zementieren.

Ais geeignetste Mischung werden 50 bis 75 Ge- 
wichtsteile Fichtenrindekohlc und 25 bis 30 Gewichts- 
teile fein gepulverte reinc Kieaelaaure empfohlen.
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KI. 311), Nr. 1 7 1 3 S 4 . vom 20. Juni
_____  1905. W  i l i i  a m  G e o r g  o>H e y  s in  M a n -

W>' c h e s t e r .  Formmaschine, bei welcher der
p  Sand durch AufstofSen des den Formkasten

Mu i  und das Modeli aufnehmenden TrSgers ein-
gestam pft w ird .

Bei dieser Formmaschine wird der Sand 
durch wiederhpltos Aufstolien des Tragers, 
auf welchem der Formkasten ruht, Yordichtet. 

Der Trilger a fiir den Formkasten b ist ala Kolben 
ausgebildet, dor in dem Zylinder c spielt. Letzterer 
besitzt zwei mit Yentilen versohene Ein- und AuslaB- 
oftnungen fiir das Druckmittel (Luft oder Dahipf), 
welches durch d  zustromt und, nachdem es den 
Kolben a bis zu den Ocffnungen e angehoben hat. 
durcli f  wieder ausstromt. Hierbei findet in dein

AYasser gefiillten Behiiltor l zugefiihrt, in dem sie 
durch dio plotzlicho AbBchreckung entsintcrt werden. 
Eine in dom Behiilter l angeordnete Fordervorrichtung n 
entfernt dic entsinterten Platinen aus dem Behiilter l 
und fiihrt sie iiber die schiefe Ebene t unmittelhar 
den "Wagen u zu. Eino gleiche Entsinterungseinrich- 
tung kann noch auf der andern Seite des Rollgangs a b 
eingerichtet se in , so dafi dieser dann zwoi Entsinte- 
rungsbehaltor hedient.

K l. 7 a , N r. 171 1 7 1 , vom 31. Dezem ber 1904■
J a m e s  E d w i n  Y o r k  i n B r o o k l y n ,  Y. St. A.

M aschine zum  A us- 
walzen von abgenutz- 

JyąŁ ten Eisenbahnschie-
nen oder dergl. 

f  I  \  Dio abgenutzten
" W j Schienen a werden

durch oine W alze b
- 6  <|uer oder sclirag zu

y a  - •. - f  ihrer Achse zuForm -
I— 1(— | Pl  eisen mit breiten

___|  O  es; “  I Flanschen ausge-
i '' ' ■ -------------------------  i walzt. Um hierbei

ein Durchbiegen zu 
Yerhiitcn, werden sie 

in cin Bett c mit dem Schienenprofil entsprechenden 
Aussparungen geschoben.

K l. 1 9 a , Nr. 171 35S, vom 15. Juni 1905 (Zusatz 
zu Patent Nr. 152 176;  Yergl. „Stahl und Eisen" 1904 
S. 1449). H e i n r i c h  T h e v i s i n A a c h e n .  Schienen- 
stoflcerbindung m it unm ittelbarer U nterstiitzung der

Zylinder c eino plotzlichc Druckverminderung statt, 
so daB der Kolben a mitsamt dem Formkasten b 
schnell nach unten sinkt und mit dem Błock g  beftig  
auf dio Grundplatte h aufstoBt. Dasselbe Spiel wieder- 
holt sich in schneller Folgę (etwa 300 StoBe in der 
Minutę) und bewirkt eine rasche Yerdichtung des 
Formsandes. Es wird dann das obere Yontil ge- 
schlossen und der Formkasten jetzt so weit gehoben, 
daB Stiitzen i  unter die Abstreifplatte k  geschoben  
werden kónnon. Bei erneutem Oeffnen des Yentiles l 
sinkt dann der TrSgor a  mit dem Modeli und gibt 
die Form frei.

K l. 31 c , Nr. 1(58950, youi 3. NoYember 1903. 
R o b e r t  W o o l s t o n  H u n t  i n  C h i c a g o .  Y o r
richtung zum  H alten und E intreiben einer M etall- 
stange in den noch fliissigen K ern  eines Gufistuckes.

Yergl. das amerikanisclie Patent Nr. 755386 
in „Stahl und E isen“ 1905 8. 788 und 789.

K l. 31 c , N r. 170078 , vom 3. NoYember 1903. 
R o b e r t  W o o l s t o n  H u n t  i n C h i c a g o .  Y or
richtung zum  Eintreiben einer MetaUstange in den 
K ern  eines GufJblockes zu r  Yerdichtung des Blockes.

Yergl. das amerikanisclie Patent Nr. 755 496 
„Stahl und Eisen" 1905 S. 789.

Schienenenden durch einen a u f  inneren Ansutzen der  
unteren Laschenschenkel ruhenden Doppe.lkeil nach 
Patent 15217 (i.

Das Hauptpatent ist dahin Yerbessert, daB die 
beiden K eile e nicht durch zwei Spannkcile eingestellt

K l. 7 a , N r. 170105 , vom 13. Oktober 1904. 
B e n r a t h e r  M a s c h i n e n f a b r i k ,  A k t i e n g e s e l l -  
s c h a f t  in B e n r a t h  be i  D u s s e l d o r f .  Y orrichtung  
zum  Entsin tern gew alzter Platinen f i ir  die Blech- 
erzeugung.

Die auf einem Rollgang a b vom W alzwerk oder 
der Schere kommenden Platinen i werden Yon den 
Schleppdaumen li einer quer dazu laufenden Forder- 
Yorricbtung e iiber eino schiefe Ebene k  einem mit

werden, sondern durch einen gemeinsamen Keil. Der 
K eil e ist an seinem schwacheren Ende mit einem  
hakenartigen Ansatz i versehen und der Spannkeil h 
ist zwischen der Innenfliiche dieses Ansatzes und der 
StirnflScho des andern ICeiles f  angeordnet. Oder 
der eine K eil e besitzt zwei nach aufien ansteigende 
Keilfliichen, wahrend der andere K eil g  aus zwei auf 
den Keilfliichen e ruhenden Einzelkeilen besteht, die 
durch den Spannkeil h getrennt sind.
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Statistisches.
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches in den Monaten Marz-Oktober 1906.

Einfuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder m anganhaltige Gasrcinigangsm asse; Konyorteraclilacken; t t
ausgebrannter eisonhaltiger Schwefelkics (237e)* ............................................... 5 707 589 2 572 127

Manganerze (237 h ) ......................................................................................................................... 249 061 1 556

RoheiBen ( 7 7 7 ) ................................................................................................................................... 269 538 317 206
BrucheiBen, Alteiscn (Schrott); EiBenfeilBpiine usw. (843 a, 843 b ) ........................
Rohron und Rohrenformstiicko aus nicht schiniedbarem GuB, Hiihno, Yentilo usw.

79 308 87 042

(778a u. b, 779 a u. b, 783 o ) ................................................................................................... 1 043 35 924
W alzen aus nicht schiniedbarem GuB (780 a u. b ) ........................................................ 806 4 854
łlaschinonteile roh u. bearbeitet** aua nicht schiniedb. GuB (782a, 783a — d) 3 825 3 026
Sbnstigo EisenguBwaren roh und bearbeitet (781 a u. b, 782b, 783f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rolischionon; Rohblocko ; Brammen; yorgewalzte Blocke; Platinen; 

K niippel; Tiegelstahl in Blocken (7 8 4 ) ...........................................................................

6 100 28 177

4 874 228 005
Bchm iedbarcs Hisen in Stilben: Trfigor ( ^ -, 1 1- und 1 | . - E is e n )  (785a) 292 274 979
Eck- und "SYinkeleisen, Kniestiickc (785 b) ...................................................................... 1 064 33 472

4 784 110827
liand-, RoifeiBcn (785 d ) ...................................................................................................................... 2 134 44 654
AndereB nicht goformtes Stabeisen; Eison in Stilbon zum Umschmelzon (785o) 15 087 89 275
Grobbleche: roh, entzundort. gerichtet, dresBiert, gefirniBt (786 a ) ........................ 5 730 112 425
F einblecho: wic vor (786b u. c ) .............................................................................................. 4 737 51 247
Yorzinnte Bleche (7 8 8 a )................................................................................................................ 23 329 97
Yerzinkte Blcche (788 b ) ............................................................................................................ 2 9 999
Bleche: abgoschliffon, lackiert, poliert, gobriiunt usw. (787, 7 88c) ................... 64 1 117
W ollb lech; Dolin-(Streck)-, RiJTol-, Waffel-, W arzeń; andere Bleche (789 a u. b, 790) 147 9 311
Draht, gewalzt oder gezogon ( 7 9 1 a — c, 792a — e ) ........................................................ 6 076 206 263
Schlangenrohron, gewalzt odor gezogen; Ruhrenforinstucko (793 a u. b) . .' . 
Andorę Roliren, gowalzt odor gezogen (794a u. b, 795a u. b ) .................................

99 2 128
5 917 53913

Eisenbahnschienen (796 a u. b ) .................................................................................................. 255 238 383
EiBenbahnschwollen, Eisenbahnlaschen und TJnterlagsplatten (796 c u. d) . . . . 54 100 189
Eisenbahnachsen, -radeisen, -rador, -radsiitzo ( 7 9 7 ) ........................................................ 502 42 156
Schmiedbarer GuB; Sclim iedestiicko*** (798a —d, 7 99a— f ) ...................................... 4 877 22 576
Gescliosse, Kanonenrohre, Siigezahnkratzen usw. (7 9 9 g ) ............................................... 1 976 16 656
Briicken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ..................................................................
Anker, Ambosse, Scliraubstocke, BrecheiBon, Hammer, ICloben und Rollen zu 

FlaBehenzOgen; Windon (806a— c, 8 0 7 ) ......................................................................

390 20016

445 3 362
Landwirtschaftlicho Geriite (808a u. b, 809, 810, 811a u. b, 816a u. b ) . . . . 1 099 19 569
"Werkzeugo (812a u. b, 81 3 a —e, 814a u. b, 8 I5 a —d, 8 3 6 a )..................................... 812 10 382
Eisenbahnlaschenschrauben, -keile, Scliwellenschrauben usw. (820 a ) ................... 58 6 066
Sonstiges Eiaenbahnmateriai (821 a u. b, 824 a ) .................................................................. 310 5 465
Sclirauben, Niete usw. (820b u. c, 825e ) ........................................................................... 712 9 529
Achseri und Achsentoile (822, 823 a u. b ) ........................................................................... 116 1 099
W agenfedern (824 b ) ..................................................................................................................... 50 975
Drahtseiio (825 a ) .............................................................................................................................. 167 2 930
Andere Drahtwaren (825 b— d ) .................................................................................................. 572 16 782
Drahtstifte (825 f, 826a u. b, 8 2 7 ) ......................................................................................... 1 327 41 214
Ilaus- und Kiichengeriite (828 b u. c ) .................................................................................... 542 19 936
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ................................................................................................................ 1 799 1 798
Feine Mesaer, feine Scheren uaw. (836 b u. c ) .................................................................. 70 2 424
Niih-, Striek-, Stick- usw. Nadoln (841 a —c ) ......................................................................
Alle iibrigen Eisenwaren (816c u. d—819, 828a, 832— 835, 836d u. e — 840,

88 1 968

8 4 2 ) ................................................................................................................................................. 1 461 29 044
Eisen und Eiaonlegierungon, unvollstandig a n g o m e ld e t ............................................... — 364
Kessel- und KoBselschmiedearbeiton (801 a— d, 802—8 0 5 ) .......................................... 1 173 12 809

Eison und Eisenwaren in den Monaten Milrz-Oktober 1906 453 811 2 323 633
Maachinen „ „ „ 49 353 1 9 0 7 0 7  ;

Summo 503 164 2 514 340

Januar-Oktober 1906: Eisen und E isen w aren ........................ 520 288 3 044 972
M a sch in en .............................................. 70 918 259 511

Summę 591 206 3 304 483
Januar-Oktober 1905: Eisen und Eisenwaren . . . . . . 263 114 2 661 602

M a sch in en ............................................... 65 785 248 156

Summę 328 899 i 2 909 758

* Dio in Klatninern stehonden Ziffern bedeuton die Nummern des statiatischon W arenverzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeiaernen Maschinonteilen ist unter den betr. M asęhiaeS mit aufgefiihrt. 

*** Die A u s f u h r  an Schmiedcstiicken fiir Maschinen IbŁ unter den betr. Maschinen mit aufgefiihrt.
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Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.

Verein deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller.

In der unter dem Yorsitz des Gehoimrats S e r v a e s  
in Berlin am 5. Dezember abgehaltenen Haupt- 
yorsammlung gab Generaleekretar B u e c k  zunachst die 
Yoriinderungen im Bestando der Mitglieder bekannt. 
Neun weitere Mitglieder sind dem Yerein beigetreten, 
eincB ist ausgeschicden. Im  V o r s t a n d sind folgende 
Yoriinderungen eingetreten: in dor Gruppo der Schiffs- 
werfton ist Hermann Blohm - Hamburg zum Ersten, 
Baurat Zimmermann-Stettin zum Zweiten Vorsitzenden 
gewilhlt worden. Die sildweatliclio Gruppo hat die 
Ilerron Generaldirektor Weisdorff-BurbacherhiHte und 
Kommerzienrat Oswald-Itoblonz in den IIauptvoratand 
gewahlt. Am 31. August feierte dor Yorsitzendo der 
Biiddeutschen Gruppe, Roichsrat y. Maffei, seinen  
70. Goburtstag. Dor Yerein sandto ihm herzliche 
Gliickwunache. Die nordwostliche Gruppo klagte iiber 
Vorlegenhoit der Eisenindustrie infolge von Ausbloiben 
der M a n g a n o r z o a u s  d c m  K a u k a s u s  wegen 
der Wirrbu in RuBland. Auf oine Eingabe an den 
Reichakanzler kam dio Antwort, dal! der deutsche 
Botschaftor angewieson sei, dio Storungen zur Spraehe 
zu bringen. Der Botschafter bericliteto, dio russiecho 
Regierung habe zugcsagt, den Miingeln auf der Kau- 
kasusbahn, soweit unter den derzeitigon Ycrhaltnissen 
moglich, abzuhelfen. Yon der H a u p 11 e h r a n s t a 11 
f i i r  Z o l l  - u n d  S t e u c r b e a m t e  wurde dem V erein 
m itgeteilt, daB es fiir dio Zwecko einer achleunigen, 
gerechten und den TYunschen der beteiligten Industrien 
nach M oglichkeit entsprechenden Zollabfortigung er
forderlich sei, in stetigo Beziehungen zu praktischen 
Betrieben zu treten, in denen von dor Lohranstalt 
entsandte Boamto sich iibor zweifelhafte Fragen durch 
Anachauung unterrichten konnen. Der Yerein be- 
zeichnete auf Anfrago oino Anzahl W erke zur Be- 
sichtigung der Herstellung gewisser Artikel. Auf 
Ersuchon der genannton Ilauptlehranstalt, ihr einen 
Sachverstiindigen zu einem Yortrag anzugeben, schlug 
der Yerein den Geh. Bergrat Professor Dr. Hermann 
W odding vor. Dem Staatssekretiir dos Tnnern 
wurdo auf dessen Ersuchon fiir eino Reiho von Waren, 
dio fiir dio A u s f u h r  nach don Y o r o i n i g t e n  
S t a a t e n  in Frago kommen, eino vergleichendo Ueber- 
sicht ihrer ZollbelaBtung nach dem deutschen und 
nach dem amerikanischen Zolltarif zugestellt, mit 
oiner umfassendon Eingabo. Unter dem 28. August 
forderte das Roichsamt des Innern den Verein auf, 
Gutachter, die bei der A u s f u h r  n a c h  S p a n i e n  
intereBsicrt Bind, zu bozeichnen, besondere fiir Rohren 
aus Eisen und Stahl, gohammert, gezogen usw. und 
dereń Bestandteile, achwere Schmicdostiicke, Beschliige 
fiir Fenster, Tiiren, W agen und Mobel, Sparkiichen, 
Oofen, Heizungsruhren. Dor HandolBminister lioB dem 
Yerein dio Petition einer Nagelfabrik, wonach ge- 
wisses B c h w e d i s c h e s  H o l z k o h i o n e i s e n  fiir die 
Herstellung Yon llu fnageln  zollfrei eingefiihrt werden 
eollte, zur Begutachtung zugehen. Dem Minister 
wurdo berichtet, daB dieser Antrag oine teilweise  
Aufhebung des Eisenzolls darstello und damit eine 
Erschiittcrung dor Grundlagen, auf denen dio gesam te  
Zoilpolitik des deutschen Reiches aufgebaut sei, bilde. 
Diese jetzt zu vermeiden, liege wobl im allgemeinen  
Interesse. Auch sei es unrichtig, daB es in Deutsch- 
land kein geeignetes Materiał zur Herstellung von 
llufnageln gebe. Dem Minister wurden acht groBe 
deutsche W erke genannt, die ein dem schwedischen  
Holzkohlenoisen ebenbiirtiges Martineisen liefern. 
Ferner wurde dom Minister fiir Handel und Gewerbe

auf Anfrago Auskunft erteilt, inwieweit v o r g e s c h m  i o-  
d e t e  E i s e n s t i i c k e  zu den B l o c k e n  zu reohnen 
sind und was man im allgem einen unter Blocken und 
Yorblocken verstoht. Dor z o l l f r e i e  Y c r o d ł u n g s -  
v e r k e h r  mit ausliindischen B l e c h e n  zur Her
stellung von mit Schmelz belcgtcn Blechwaren, dor 
von einem W erke angeregt war, konnto Yorerst nicht 
gobilligt werden. Das Materiał ist noch nicht voll- 
stiindig beisammen.

Sodann kam der Yortragendo auf die alto Forde
rung dor E r m i i B i g u n g  de r  G i i t e r t a r i f e  zu 
sprechen. Die Zusagon, die schon bei dor Yerstaat- 
lichung dor Eisenbahnen gem acht wurden, sind nicht 
innegehalten. Der Redner weist zahlenmiiBig nach, 
wie sehr in steigendem MaBe die Eisenbahniiber8chii880 
zu allgem einen Staatszwecken yerwendet wurden. 
Im Yerlifiltnia zu dom auf dic Eisenbahnen verwandten 
Anlagekapital sind zu allgem einen Staatszwecken ver- 
wendet wordon: 1890/91: 0,67 o/0, 1895/96: 2 ,0 3  o/0j 
1900: 2,54 o/o, 1905: 3,11 °/o. Dazu wird dic deutseho 
Industrie noch durch die neuen Yorkolirssteuern 
belastet, der W ettbewerb auf dem W eltm arkt aber 
wird immer schwerer. Dio notwendig© ErmiiBigung 
dor Selbstkosten wiire moglich durch Y c n  ollkomninung 
des Betriobs, llerabsetzung der Arboitsliihno, Er
miiBigung der Transportkosten. Die durchschnittlicho 
Frachtgebiihr auf den norddeutschen Eisenbahnen 
betrug 1879: 4,52 1889: 3,81 1899: 3,55 ej.,
1902: 3,54 ^ ; dann stieg sie 1903 auf 3,55 und 1904 
auf 3,57 <$. Eino ErmiiBigung ist n o t w e n d i g  und 
wenn auch nur schrittweise, so doch planm&Big vorzu- 
nehmen. Auf Anregung des Stalilwerksvorbandes 
liabcn Konferenzen stattgefunden, und zunachst ist 
eine Eingabo wegen Abfertigungsgebilhren gem acht 
worden, Yorliiufig nur fiir ltohstoffe. Herr Bueck  
schildert weitor die friihorn und neuen Bestrebungen 
zur H o b u n g  d e s  E x p o r t s .  Die AuBfuhr hat fiir 
nns grolie Bedoutnng, sio ist erhoblich hinter der 
Einfuhr zuriickgeblieben. Dor Redner will dio ver- 
kehrto Auffassung von dor Bedeutung der passiYen 
Handelsbilanz nicht Yortroten, aber er mahno, dio 
Ausfuhr nicht zu Yornachlassigen. Auf Yeranlassung 
einos bodoutenden W erkes ist neuerdings vom Yerein  
eine Rundfragc wegen der Exportfiirdorung veranstaltot, 
es sind aber noch wenig Antworten oingetroffen. 
Unter der auBerordentlich giinstigen IConjunktur haben 
die K artelle eino Begensreiche Rolle gespielt. Dio 
Preisc bewegen sich auf einer mittlern Linie. Die Lago 
ist dcshalb um so gesiindor, weil sio auf dem Yer- 
mehrten Bedarf des innern Marktea beruht. Dic Land- 
wirtschaft hat Yon den erhohten Zollen groBen Nutzen 
gezogen, ihr ist Besserung Bohr zu gonnen. Ueber 
BrotYerteurung wird auch nicht gek lagt, aber iiber 
die Yerteurung anderor Lobensmittel, und diese ttbt 
einen ungiinstigen EinfluB auf die Industrie aus. 
Die Industrie ist fiir die Getreidezolle eingetreten, 
nicht aber fiir die iibcrtriebencn Zoile auf Yieh, 
F leisch usw., die Industrie hat also hier eine richtigo 
Politik Yerfolgt. Zum SchluB streifto der Geschiifts- 
fiihrer das sozialpolitischc Gebiet und wies auf die 
bedeutendsto hier zutage getretene Erscheinung hin: 
auf die .Zwciteilung der Sozialdemokratie in P a r t e i  
und G e w e r k s c h a  f t en.  Letztere sind mit der Partei 
Yerbunden, aber zu grOBerer Macht gelangt. Auch sie 
sind Kampfgenossenschaften. AuBerordentlieho Be- 
iingstigung ist im Lager von Partei und Gewerkschaften 
durch dio Organisation der Unternohmer ontstandon. 
Der Redner bespricht die Yoranderte Taktik der sozial- 
demokratiBchen G ewerkschaften, die doch nur die 
•Yorbereitung fiir den groflen Kampf bedeute. Er ont-
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nimmt daraus eine Mahnung, die Arboitgeberyerbando 
zu pflegon. Der Yortrag fand lebhaften, allaeitigen 
Beifall.

Fiir d ie  A e n d e r u n g  do r  E i s e n s t a t i  at i  k 
erliiuterte Regierungarat a. D. Profeasor Dr. L e i d i g  
dio Piane, die dieaerhalb im Kaiaerl. S ta t ia t iB c h e n  
Am te bestehen. Zur weitern Yerfolgung dieser Piano 
wurde ein Ausachufi gewahlt, dem die Abgeordneten 
Dr. Beumer, Dr. Yoltz. Dr.-Ing. Schrodter, Rogiorungs- 
rat Dr. Leidig, Oeneraldirektor Kaiaer, Herm. Riichling 
und Gonoralaokretiir Stumpf angehoren. Dor bis- 
herige Yorsitzendo Geheimrat G er li. L. M e y o r -  
Hannoyor hat aus Geaundhoitsriickaichten sein Amt 
niodergolegt. Infolgedeaaon wurde Geheimrat S e r y a e s -  
Dusaeldorf zum Yoraitzenden gewiihlt. Al8 seine Stell- 
Yertretor wurden ań erater Stelle Generaldirektor 
Zilleken-Neunkirchen(Saar), an zweiter- Stelle Geheimrat 
H ilger-Berlin gewiihlt. Darauf wurde die Yerhandlung 
geachlosaen.

Der Mitteleuropaische \Virtschaftsverein,
der unlangst in "Wioń tagte, wurdo yom Prasidenton 
doa oaterroichiach-ungarischen gem einsam en Obersten 
Rechnungahofea Ritter v. P l e n e r  durch eino litngero 
Ansprache eroffnet. Yon dor Griindungsidee dea 
Mittelouropaiaehen W irtschaftsyereins auagehond, be- 
tonte Redner besondors dio zwiachen den mittel- 
europaiBchen Staaten und don Yoreinigten Staaten 
bestehonden ]IandelsY ertragSY erhaltnis8o; er bemerkto 
hiorzu: Obwohl dor Mitteleuropaische W irtschafts-
verein zurzoit eine abwartondo Steliung gogeniibor 
Amerika oinnimmt, waa um bo mehr berechtigt soi, a k  
die mittelouropaiaehen Staaten durch dio neuen Yer- 
trag B ta rife  eino wesentlicho Erhohung der Positionen 
auf amerikanieche Einfuhren yorgenommon haben, ao 
wird dieser wiehtigon Frage atandig die groBte Auf- 
merkeamkeit goschonkt werden miiaaen. Unter Her- 
irorhebung der liberall zu beobac.htenden Bestrebungen, 
groBo wirtschaftlicho Organisationon International zu 
regeln und auszubauen, aohloB Ritter y. Plener seine 
Rede mit dem Ilinw eis auf die W ichtigkeit und dio 
Bedeutung, welcho einem intornationalen IIandelsvor- 
kehr zwischen dor Geaamtheit der mitteleuropaischen 
Staaten mit anderen wiehtigon W irtacliaftsgebieten 
beizuinesaen soi.

Yon dem ungarischen Ministerpraaidenten Dr. 
W e k o r l e  wurdo hierauf dio groBo W ichtigkeit dor 
Sicherung oinos ruhigen, daueinden IlandelsY erkebrs 
zwischen groBen Staaten hingewiesen und ausgefiihrt, 
daB oin sichores Gedoihen dor wirtschaftlichen Ent
wicklung yon in Handelsverkehr stehenden Yolkorn 
im "Wege konaoquonter Arbeit und durch dio Kraft 
deB Zuaammenwirkons auch wirklich erreicht werdon 
wird. Ea folgten nun die BegruBungsreden der yer- 
achiedenen an dom KongreB yertretenen Staaten, 
worauf der BegrUnder dea Mitteleuropaischen W irt- 
achaftavereins, Professor Dr. J u l i u s  W o l f  in 
Brealau, aich uber das wirtachaftliche W cltbild unserer 
Tag© und dio Aufgaben dos Mittelouropaiaehen Wirt- 
schaftayoreins yorbreitote. Die „Kolnischo Zeituug" 
N r. 1244 borichtet hierubor wie folgt:

Amorika selbst soi mit seiner biaherigen Zoll- 
politik sehr zufrieden. Yon republikaniacher Seite 
werde erklart: „Truats und Hochschutzzoll haben
uns dio gegenwartige Konjunktur gebracht.“ Letz- 
toros sei nun aicherlich falsch. D ie gegenwartige  
Konjunktur deH W eltmarktea habe ganz andere Griinde. 
W ir haben aie auch in Deutschland, auch in Oeater- 
reich und Ungarn, in der Schweiz, in Frankreich, 
faat in der ganzen W eit; zumindeat in der abend- 
landisehen, auch wo es Trusts Yon der besonderen 
Art der amerikanischen, auch wo ea Zoile von der 
H6he der amerikanischen nicht gibt. fn W irklichkeit 
geht sie zuriick : eratena auf die yortrefflichen Ernten,

welcho die W eit in den letzten fiinf Jahren gemacht 
hat, und zw eiten s auf die gleichzeitig auf allen Ge- 
bieton der Industrie gestiegeno tecliniacho Erzou- 
gungsfahigkeit. Die landwirtBchaftliche und dio in
dustrielle Seite der Giitererzougung haben gleichzeitig 
atark an Umfang gew onnon, und die Menge dor gogen- 
aeitig dom Auatau8che zustrebonden Waren ist aufier- 
ordentlich gestiegon. So erkliirt sich auch hochst 
oinfach und ungozw ungen die Spannung auf dom 
Geldmarkt, da die Yorhandenen GeldYOrriite trotz der 
allmahlichen Steigerung der Goldgewinnung, dor 
Steigerung der Umsatzo nicht mehr zu folgen yer- 
mogen. (ileichzoitig aber orgibt aich daraua, daB die 
Konjunktur gesund ist, und da auch das Erntejahr 
190G glanzend war, diirfen wir hoffen, mindostena 
noch ein Jahr h e ite rn  Hiinmels iiber una zu sehon. 
Was dor M itteleuropaische Wirtschaftayeroin Amorika 
gogeniibor anatrobt, ist nichta, ais daa Solbatvor8tand- 
licho, das lioiBt die Abmesaung der deutschen Bc- 
giinatigungen ungofahr nach den amerikanischen oder 
— . ais das W illkommonero — dor amorikani8chen 
nach don deutschen, notigenfalls aolbst. unter Be- 
lasaung eineB Yoraprungos an dio Union. Eino zwoito 
Bewegung, zunacliat dea Mittelouropaiaehen W irt- 
schaftsyereina in Deutschland, hat K a n a d a  gogolten. 
Mit Kanada riickon wir in den Boreich des britanni- 
schon Imperialismus. Da ist denn das bemerkons- 
werteste Ereignis dio Yerwirklichung des Chainbcr- 
lainismus ohne Chamberlain. Kanada, der sUdafrika- 
nisclio Zolherein und Ifeusoeland sind m it Gowahrung 
yon Yorzugszollon an das Mutterland und tiberhaupt 
an britiacho W aren, daB hoiBt, auch an W aren dor 
britischon Kolonien, bereita yorgegangen. Sofort, 
nachdem ca die Kiindigung des Handelayertragoa 
zwischen England und Deutschland erwirkt hatte, 
ging Kanada m it der Beyorzugung der onglischen 
AVaren y o r : zuorst mit einer ZollermiiBigung yoii 
25 o/o, dann yon 33'/s °/n. Deutschland war damit zu 
50 o/o starker durch den Zoll getroffen; denn England 
zahlte 6Gs/3 °/o, Deutschland 100% . Deutschland ant- 
YYorteto dadurch, daB os den kanadischen AYaren die 
Satze des K oiiYentionaltarifs entzog. Damit war die 
Rechnung zwischen beiden Landern beglichen. Nach 
flint' Jahren holte Kanada zu einem neuen Schlage 
aus. Es legte auf deutscho W aren noch einen weiteren 
Zuschlag Yon 3 3 '/s u/o, bo daB diese das Doppeltc der 
englischen W aren zahlen. Darauf blieb Deutschland 
bis jetzt noch ruliig. Grundsatzlicho Bedoutung hat 
aber die Angelegenheit, insowoit durch den unter- 
schiedlichen Zollbestand in britischen Kolonien samt- 
liche Staaten, deren Einfuhr dabin in Frago kommen, 
getroffen werden. Es gibt drei W ege, welche die 
Union fiir die Besitzorgreifung auf dom am erika
nischen Festlam le zur Yorfiigung hat: den politischen, 
den des kapitalistischen Eindringens und don vertrag- 
lichen. Dio panamerikaniacho Idee lobt. Dabei ist 
in Botraclit zu ziehen, daB Siidamerika dor entwick- 
lungsfahigato Markt der W eit soin diirfte. W enn die 
AufschlieBung der auBcreuropaischen W olt die groBe 
Aufgabo des 20. Jahrhunderts ist, g ilt das zunachst 
von Amerika. Damit ist dann aber dio internationalo 
Bedeutung der Aktion, die dor M itteleuropaische 
WirtschaftaYerein in Kanada, Argentinien und auch 
in Portugal betreibt, ina Licht geatellt. Daboi ist das 
IntcrosBe, inBbeaondero Englands und Italiens mit dem 
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns, wenn ea die 
Olfenhaltung der Biidamerikaniachen M arkto gilt, 
einig. Mancherlei spriclit dafiir, daB die m ittel- 
europfiischon Staaten einander nalier riicken. Sio 
verm5gon aich iiberaus W ertvolles zu leiston. Nicht 
Z o 11 u n i o  n,  denn daa ist Utopie, aber gogensoitige 
Handroichung, wo der Einflull der Einzelstohonden 
versagt! In diesem Sinne ist auch der Zusainmen- 
tritt der Eraten mitteleuropaischen W irtschaftskonferonz 
warm zu begriiBen.
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Nach dem Yortrag von Professor W olf schnitt 
Geheimrat Dr. M a 11 e k o y i t a - P e s t  in eiuem  er- 
statteton Gutaehten die Frage dor Zollschiedsgoriehte 
an, zu der Dr. W i l h e l m  W  e n d 11 a u d , Goneral- 
direktor des Bundea der Induatriellen, und Reicharats- 
abgeordneter Dr. S t e p  h a n  L i c h t  Stellung nahmen.

Den ScliluB doa eraten KongrcBtagoa machtc 
Mugnatenhauamitglied Priisidont der Ungariachon 
Kreditbank S i g m  u n d  K o r n f o 1 d - 1‘est mit einem  
Referat iiber den intornationalon Giroverkehr, zu 
welchem Geheimrat Dr. F e l i x  II o e h  t - Mannheim 
liinsichtlich der Sehwierigkeiton, dio der Etnrichtung 
eines Girovorkohrs zwischen Deutschland und Ocster- 
reich-Ungarn zurzeit entgegonstehen, das W ort nahm. 
Z u domsclbon GegeiiBtand spracli nocli dor Dircktor der 
ungariachon Postsparkasao Dr. A 1 o x a iu lo r  l l a l a s z .

Dor zwoite Yerhandlung8tag hatto ais ersten 
Punkt der Tagesordnung dio Erorterung der Beauf- 
sichtigung privater Yoraicherungsgesellschafton, wor- 
uber Dr. E u g o n  F r o i h o r r  v.  L i e b i g ,  Rogiorungsrat 
im Aufaichtsamt fiir Privatversicherung (Berlin), 
und Dr. J a c o b  v. P o o r ,  Dircktor dor Asaicurazioni 
Gencrali (Post), ihre Gutaehten abgahen. Ilieran  
achloB sich oin Yortrag iiber amerikaniaclie Zollvcr- 
fahro.il von H e r m a n n  H o c h  t - Berlin. Einem 
Berieht dor „IColn. Ztg.“ zufolge fiłhrte Redner Naeh- 
stohondes aus:

„Dio Unzutriiglichkeitcn dea amcrikaniachen Zoll- 
weacna, dosson ruckaichtaloso Handhabung don euro- 
piiischcn Handel und Industrie ao schwer schiidigen, 
aeien durch das S y s t e m  d e r  W o r t  z o i l e  bedingt. 
Zu den borechtigtsten Klagen AnlaB gebe jedoch die 
Erhobnng dea Zolles nach dom sogenannten »Markt- 
worto«, ein Begriff, der dahin auagclegt werde, daB 
nicht der fiir dio Waro gezahlte Einkaufapreia, sondern 
jenor Preia gelto, den die betroffende W are im  Her- 
stellungslando im allgem einen orzielo. Dor Referent 
hofft, daB sich alle Lander, dio an der Auafuhr nach 
den Yereinigten Staaten heteiligt sind, dor Saclio an- 
nehmen werden, da auch mit Bestimmthoit erwartet 
werden diii-fe, daB die Yereinigten Staaten, in denen 
sieli daa Empfimlen fiir die Ungereehtigkeit dieser 
Handhabung boreita geltend mache, sich oiner aolchen 
Yoratellung nicht vorachlieBen worden."

Im AnschluB hieran wieś an Hand einzelner 
besonders krassor Falle Generaldirektor der Ung. Han- 
delagesellscliaft v. E l o k  die Rechtswidrigkcit und 
Ungereehtigkeit dea amerikanisehen ZollYorfahrons 
nacli. Seine Auafuhrungen laasen sich, wio folgt, kurz 
zusam m enfasaon:

„Das heutigo System dea amerikanisehen Zoll- 
Yorfahrena werde mit einer unleugbarcn Meiaterachaft 
dazu entwickelt, der amerikaniachen Induatrio einon 
viel wirkaameren Uoherschutz zu schaffcn, ais dies 
siimtliche bishor bekannton Syatome und Einrichtungen 
der Handelavertragspolitik ermoglichen. Redner bo- 
furwortet die G r i i n d  u n g  y o n  H a n d e l s k a m m o r n  
i u A m e r i k a ,  B a n k g  r ii n d u n g  e n nach dem 
Mustor der Deutsch-Amorikanischen Bank und eine 
ontBprechonde Ansnutzung dos sich in Amerika vor- 
beroitenden Kampfes zwischen den Truats und don 
Erzougern, der vielleicht die derzeitigen Maehthaber 
und deron EinfluB auf das Zollverfahron einfach hin- 
w egfegen werde. Sollton aber solche friodlichen 
Mittel zu keinem Erfolgo filhren, so stehe den euro- 
paiachon Staaten im Kampfo mit Amerika eino scharfe 
Waffe in dor unnachsichtlich strengen Handhabung 
der geaundheitlichen Yorschrifton, notigenfalls aucli 
die Schaffung besonderor Geaetzo iiber den Nahrunga- 
m ittelverkehr zur Yerfiigung, die ubrigena kaum lange 
hinausgeschohon werden konnten.“

Nachdem oinleitend P a i k e r t - Post sieli uber 
die glciehmaBigo Behandlung der auBereuropiiiachon 
Einfuhr Y erb re ite t hatte, faBte M a x  II o n i g , General- 
sekretiir dea Zentralverhandea dea Induatriellen Oester-

reieha, dieso Auafiihrungon unter Aufatellung der 
nachfolgonden Forderungen und unter Zustimmung 
des deutschen lloferonton zusam m on:

„1. Dor Bogriff »Marktwert« iat dahin auszulegen, 
daB ala solcher derjonigo W ert gilt, den der euro- 
piiischo Herstoller oder Auafuhrhiindler fiir dio gleieho 
\Yare und gleieho Vcrkaufsm cngen aucli nach anderon 
Ausfuhrliindern bereclinot. 2. Dio Yorschrift, daB 
Fakturenangabon und dergleichen Mitteilungen unter 
Eid ahgegobon werden miisaen, ist aufzuheben. 3. W cg- 
lasBung aller von don Ausfiihronden ala GeschiiftB- 
geheim nis betrachteten Angaben in den Rochnungon.
4. Dio Zollahfertigung aoll auf Yerlangen in Anwesen- 
hoit deB Empfiingers (Stellvertreters) vorgenominen 
worden. 5. Der amerikanische lmporteur soli dio 
Zollerklarung orat inuorlmlb sechs'1’agen oinzureichen 
brauchen. 6. Nach erfolgter Zollahfertigung soli der 
Empfiinger der W aro diose sofort beziehon diirfon. 
7. Dio W ertbostimmungen der Taxatoron sollen im 
Berufuńgsfallo naeh Anhorung doa Zollhoirata dcm 
Spruche dea zu schaUendon Zollschiedagorichts unter- 
liegon. 8. A lle Zollatreitigkoiton sollen auf Yerlangen 
doa einen odor andern Teila durch ein Sehiedsgericht 
erledigt werden. Dio mittoleuropaischen AYirtschafta- 
Yoreino bofiirworten angelegentlich den Yorachlag des 
Handelskongreaaes in Philadelphia fiir die E r r i c h -  
t u n g  e i n e s  Z o l l h o i r a t a  i n  A m e r i k a . "

Diese oinstimmig angenommenen Leitsiitze worden 
don Rogierungen des Deutschen Roiches und Oestor- 
roich-Ungarns zugehon.

A is weiterer Punkt stand noch zur Y erhandlung: 
Dio Yoroinfachung der Formalitaten boi dor W aren- 
Ein- und Ausfuhr. Das Referat hierfiir hatte Obor- 
regierungsrat II a u b h r u n d -  Hamburg ubernommen. 
Er fuhrte folgendes a u s :

„Das deutscho ZollYerfahren boruhe auf einer 
bestimmton RechtBgrundlago. Yereintachungen dea 
Zollverfahrons seien daher nur in Einzelheiten m og
lich. Die Beschrankungen der Zollatellen in ihren 
Abfortigungsbofugnisson kiinnton im weaentlichon ho- 
aeitigt werden. Dio Yollstandigkeit und Richtigkoit 
der Zollorkliirung soi dadurch zu fordern, daB dio 
Erkliirungapflicht dem Beaitzer dor Sache auferlegt 
werdo. Unter dieaer Vorauasetzung konno dio Er- 
klarung, ihre Yorvollatandigung und Berichtigung  
sowie dio Revision wesentlich orloichtert werden. Dio 
Zollbegleitpapioro soien in don initteleuropaiachen 
Liindern gloichmiiBig zu einem oinheitlichen Begleit- 
schein in zwoi Artan — fiir die Raumabfortigung 
und fiir dio Einzolsendungen — auazugeatalten. Dann 
konnten dio Begleitsclioine iiber RaumverschluB- 
sendungen auch im  Naclibarstaato Geltung behalten. 
Statt der Begleitacheino II aeien Zollanweiaungen ein- 
zufiibren, in donen weder ein Angewieaencr noeh ein 
Zahlungaort angogeben zu werden brauche. Der 
P o a t Y e r k e l i r  miiaso yon jeder Zollkontrolle befreit 
werden, so daB die Poataendungen die Grenzen der 
initteleuropaiachen Liindor ohne Zollabfertigung iiber- 
schreiton konnten. Fiir oino fernere Zukunft seien 
erstrebenswerto Z ie le : M oglichste Gleiehheit dor Tarif- 
achemata, die auch der liandelsstatiatik zugute kommen 
wurde; Schaffung eines i n t e r n a t i o n a l e n  Z o l l -  
r o c h t e s  auf dor Grundlage der Zollpflichtigkoit ala 
oines ofFentlicli-rechtlichen Zustandes, der aieh in den 
Rechtswirkungen der Belastung mit dem Zoll, der 
Gebundonheit im Verkehr und des Strafschutzcs iiuBere."

SchlieBlich referiertc Yizepriisident deB Elbyereins 
Dr. R i c h a r d  L i i b l - Aua a i g  iiber die Yeroinhoit- 
lichung dea Priyatrechts der Binnenschiffahrt, ina- 
beaondero auf der Elbe.

Der von Landrat R o t g e r - E s s e n  iiberbrachten 
Einladung, die niichste Konferenz des Mittoleuro- 
paiaehen AYirtschaftBYereins in Deutschland abzuhalton, 
wurde Yon den o a te rre ic liis c h -u n g a ris c h e n  Vereinon 
gern zugestimmt.

XXIV.se 4
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Hauptversammlung des Jernkontors.
Am 30. Mai d. J. fand unter dem Yorsitz yon 

Fobrikbesitzer E. J. L j u n g b e r g  die diesjiihrigo Haupt- 
yersammlung des Jernkontors statt. In seiner Er- 
ofFnungsrede* besprach der Yorsitzende die Entwick
lung dor amcrikanischen, deutschen und englischen  
Eisenindustrie. „Die Deutschen haben", so fiihrte er 
daboi aus, „fruclitbringende Studien in Amerika ge- 
macht, ja sio haben so erfolgreiche Studien gemaclit, 
daB ein paar maBgebende amerikanische Ingcnieure 
sieli mir gogoniiber einmal auBerten: W ir wissen recht 
gut, daB dio Deutschen sehr yiel yon uns lernen 
muBten, doch jetzt lohnt es sich fiir uns, ihre W erke  
zu studieron, da sie in yerschiedcner llinsicht uns ein 
gutes Stiick yoraus sind." Im AnscliluB an seine Bo- 
griiBungsrede besprach L j u n g b e r g  dio Frage: „ A u f  
w e l c h e  W  o i s e k o n n e n  di o  E i s o n b a h n e n  z ur  
E n t w i c k l u n g  d e r s c h w e d i s c h o n E i s o n i n d n s t r i e  
b e i t r a g e n ? "  Ausgehend yon dor Frachtenkosten- 
berephnung, die D r.-In g . E. S c h r o d t o r  in seinem  
Yortrag: „Dio Rofiśtoff-Giitortarifo dor Eisenindu-
strio“ ** seinerzeit entwickelt hatte, wcist der Redner 
darauf hin, daB dio schwcdischon Eisenbahnfracmon  
fiir Rohmaterialien yiel hohor sind ais jeno in Deutsch- 
land, Bclgicn und Frankroich. Er tritt daher fiir 
Herabsetzung der Frachtsiitzo ein und gibt auch gleich  
Mittel und W ego zur Yerbcsserung der bestolienden 
Eisenbahnycrhiiltnisse an. Dein Yortrag folgte, wie 
yorauszusehen war, eino sehr lebbafto Bosprecliung, 
an der sich Generaldircktor M. R. S a h l i n ,  Disponent 
Ca r l  S a h l i n ,  Ingenieur S t r i d s b e r g  und der Yor- 
tragende beteiligten.

Ais zweitor Redner erorterte H u g o  C a r l s s o n  die 
Frage: „W as h a t  zu g e s c h o h e n ,  um in S c h w e d e n  
b i l l i g e r e s  R o h e i s e n  zu e r z e u g o n ? "  Seine Yor- 
schliige gipfeln darin, streng zu unterscheidcn zwischen 
dem Eisen fiir den einheimisclien Yerbrauch, ^ozu  
mit Koks erblasenes Eison in weitestem Mafio zu yer- 
wenden sei, und deni zur Ausfuhr bestimmten Eisen, 
wozu auch fernerhin n u r  Holzkohlen zu yerwenden 
wilren, und dessen Qualitiit elier yerbossert ais yor- 
ringert werden sollte. Durch eine derartige Teilung 
soli der Verbrauch an Holzkohlen eingeschriinkt oder 
wenigstens nicht zu rasch gestoigert werden, was 
einen giinstigen EinfluB auf den Preis derselben aus- 
iiben wiirde. .Auch an diesen Yortrag kniipfte sich 
eino Erorterung, in welcher u. a. Ingenieur Ł e f f l o r  
einige Mitteilungen iiber daB Gayleysche W indtrock- 
nungsyerfahren machto, wahrend dio ubrigen Redner 
sieli mit don schwedischen Yerhiiltnisscn bofaBten.

Den dritten Yortrag hielt O. E. W e s t i n .  Er 
besprach in erschopfender W eise dio Yorteilo und

* Nach dem kiirzlich erschienonen Doppelheft
5 und 6 yon „Jernkontorets Annaler" bearbeitet.

** Yergleiche „Stahl und E isen“ 1905 Nr. 24 
S. 1405 bis 1416.

Nachteile der beim schwedischen Bergbau angewen- 
deten L u f t k o m p r o s s o r e n .  Den SchluB der Yor- 
handlungon bildete ein Yortrag yon Dr. H j a l m a r  
B r a u n e  iiber: „ S t i c k s t o f f  i m E i s o n  und
S t a h l " ,  der bereits an anderer Stelle dieser Zeit
schrift im Auszug wiedergegeben ist. Boi der Be- 
sprechung, die sich iiufiorst anregond gestaltete, wurdo 
yon allen Rednern die Bedeutung der Brauricsehen 
Arbeit yoll anerkannt, doch yerhehlte man sich koines- 
wegs, dafi der Yortragendc in seinem wissenschaft- 
lichen Eifer in mancher Beziehung iiber das Ziel 
hinausgescho8sen und dor ganzen Frage eine zu groBe 
Bedeutung beigelegt hat. — Nach rciflichem Studium 
des trotz seiner Schwachen hochst beachtenswerten  
YortragH konnen wir uns der Ansiclit unserer schwe- 
dischen Kollegen yoll und ganz anschlieBen. Ins- 
besondero lialten auch wir dio Forderung Braunes, 
jetzt schon gew isse Vorschriften iiber den zuliissigon 
Stiekstoflgehalt in don yerschiedenen Eisenfabrikaten  
und Halbfabrikaton auiźustellen, fiir durchaus yerfriiht.

Es wiirde zu weit fiihren, die Diskussion mit allen 
interessanten Einzelheiten wiederzugeben; wir wollen 
indessen nicht ycrfohlen, auf die Ergebnisse der yon 
Ingenieur G. D i  l i n  e r  im Yereiii m it Oberingenieur 
B r i n e 11 in dor Materialpriifungsanstalt in Stockholm  
ausgefuhrten Untersuchungen uber den EinfluB des 
StickstofTs auf Stahl hier hinzuweisen.*

Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbande.
Am 3i und 4. Dezember d. Js. fanden in Berlin 

dio Yersamnilungen der Hauptstelle deutscher Arbeit- 
geborvcrbiinde statt. Den Yorsitz fiihrte Hutten- 
besitzer und M itglied des Herrenhauses R. Y o p e l i u s -  
Sulzbach.

Der GeschiiftRbericht des Generalsekretars II. A. 
B u e c k  gab ein erfreulicheB Bild yon dor Entwicke
lung dor Hauptstelle. Diese besteht zurzeit aus 104 
Yerbiinden, dereń Mitglieder rund 800 000 Arbeiter 
beBchiiftigen. Den Ausfuhrungen B u o c k s  zufolge fiat 
die Hauptstelle sich erfolgroich an dor Nicderwerfung 
einer Reihe frivol yom Zaune gebrochener Streiks 
beteiligt. Reg.-Rat Professor Dr. L e i d i g  sprach iiber 
die Griindung des yon der Hauptstelle ins Leben ge- 
rufenen Schutzverbandes gegen Streikschiiden. Dieser 
Yerband, dem sieli ein groBer Teil der Mitglieder 
angoschlossen bat, ist dazu berufen, den wirtschaftlicli 
Bchwiicheren Unternehmern einen Rucklialt zu ge- 
wahren. Dor Yorstoher der Hauptstelle, Dr. T i i n z l e r ,  
referierto iiber dio Taktik der Gewerkschaften und 
gab eine Ueborsicht iiber die Arbeitskiiinpfo dor letzten 
Zeit. Seino Stroikstatistik zeigt eine ungeheure Yer- 
m elm ing der Ausstiinde. W ahrend im Jalire 1904 
137 240 Arbeiter yom Streik betroffen wurden, stieg  
dieso Zahl 1905, dem Jahre des Bergarbeiterstreiks, 
auf 526 810.

* Yergleiche „Jernkontorets A nnaler“ 1906 Nr. 6
S. 733 bis 743.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Umschau im In- und Ausland.
D e u t s c h l a n d .  W io alles Neuo teils ais Ein- 

dringling, teils aus Yoreiugenommenhcit skeptisch auf
genommen wird, so hat auch das Yerfahren der Er
zeugung

nahtloser Walzketton
W iderstaude zu iiberwinden. Mancher Fachmaun hat 
mit Gruseln an eine aus FluBeisen odor sogar aus 
Stahl kergestellte nahtlose Kette gcdacht und wurde

Bich nio herbeigelassen haben, praktisclie Yersuche 
mit einer solchen Kotte anzustellen, um seiner Meinung 
nach Unglucksfiille heraufzubeschworen, Menschenleben 
in Gefuhr zu bringen usw. Aber nllmiihlich haben aus- 
landiseho Soebehorden, Priyate wie Eisenbahnen ebenso 
im Deutschen Reiche sich an Yersuche m it W alz- 
ketten gewagt. W alzketten sind zur Kustenbewachung, 
an Bojen, Leuchtschiffon, im BergworkBbetriebo, bei 
Baggern, bei Schiffen, bei Eisonbahnen, ais Anker-, 
Kuppel-, Lastketten zur Dauercrprobung seit mehreren 
Jahren in Gobrauch genommen worden und durchweg
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haben sich die erdenklich giinstigsten Resultate cr- 
gcben. Mit der Zeit haben sich auch die Yerhiilt- 
nisse geiindert; fiir die nahtlose W alzkettenerzeugung 
ist sehr ina Gewicht fallend, daB man dio baaischo 
sowohl ala saure FluBeisen- uud Stahlerzougung auch 
in ąualitatiyer Hinsicht siehcr aut groBe Hohe gc- 
hracht hat, ferner dafi die SchweiBeisenerzeugung 
immer mehr und mehr zuriickgeht und mit jedem  
Jahre dio Puddelofen nn Zahl nich mindern. Die 
groBen schwimmenden Festungen unserer Tage ver- 
langen Ketten von groBeren Abmessungen, ais bisher 
angewendot wurden, dieses bedingt, daB die SchweiBung 
dadurch immer mehr eino schwierigero und damit 
eine unsichore wird. So wio das FluBeiBon in seiner 
heutigon gewunschten Iieschaffenheit fast zu allen 
Zweckcn mit iiberwaltigcnd groBen Mengen Yerwen
dung findct, driingt sich auch immer mehr die Yer
wendung von nahtloBon Metallkorpcrn, z. 15. lladreifen  
aller Art, FaBringon,Fa8sorn,Ko8selstoBcn,Riihren usw., 
siegreich vor und so worden wir auch die nahtloso 
W alzkette immer mehr und molir in Yerwendung  
kommen Behen, die nach Qualitiitawahl bis zu 300 o/n 
der ScliweiBeisenkotte iiberlegen ist und eine abaolute 
Sicherheit um so mehr bietet, wonn man nichtschwiichcro 
Abmessungen an Stelle der SchwciBciacnkette treten 
lassen w ill, was bei AnkerkettenYerwendung yielleicht 
nur bis zu 15 ofo Gewichtsyerminderung soitens der 
Klassifizierungsbureaus gestattet werden diirfte, weil 
die Ankerkettc durchhiingen muB, um nicht, zu strafT 
gespannt, ihre Elastizitiit zu yerlicren. Seitdem all- 
iniihlich die Stahlwerke durch Einfiihrung yerschie-

doner Yerfahren zur Herstellung yon lunkerfreiem  
Materiał iibergehen, yerbilligt sieli auch durch Yer- 
schnittvermeidung dio Herstellung der W alzketten  
wesentlich. Aber der Preis macht es nicht, wenn 
man bedenkt, daB Betriebsstorungen und Unglucks- 
fiille durch Kettenbruche fast auBgoschlosscn sein 
werden, daB Schiffe nicht ihre Anker yerlieren und 
treiben geben und sonstige unzahligo Unfiillo ver- 
mioden sind usw.

Die in yorstehender Abbildung gezeićlineten W alz- 
ketten sind in ihren Abmessungen von 1'/» Zoll 5 =  38 mm 
Stiirke X  6 3 X  8,5 o aber m itfestem  Steg und dem Gliede 
aus einem Stiick bestehend. Der Steg ist viel kleiner 
ais der sonBt bei SchweiBketten eingesetzte guBeiserno 
oder eiserne Steg. Ein HerauBfallen der Stege aus 
den Gliedern ist bei der W alzkette also auageBchlossen, 
wie man sonst bei von einer Seereiso heimkehrenden 
Schiffen an deren SchweiBeisonkettenglicdern durch 
Korroaion yerursacht, in Mengo beobacliten kann. 
Durch die innige Yerbindung des Gliedes mit Steg  
behult die W alzketto durch und durch und der ganzen 
Lange nach ihre Btamlige Gleichwertigkeit in bezug 
ihrer Festigkeit, was bei SchweiBketten selbst schon 
beim Herausfallon weniger Stege nicht der Fali ist. 
Aber da man den Gliedern der W alzketten jedwede 
Form geben kann, bo werden die dem YerschleiBen 
durch Reibung ausgesetzten Stellen, z. B. die Beriih- 
rungsstellen der Glieder, mit einer Yeratiirkung nach 
auBen yersohen, was der W alzkette eino doppelto 
Lebensdauer yerleiht. Aber auch Schleifketten konnen 
im tragenden Teil der Glieder durch entspre- 
ebendo AuBenąuadratforin zu liingerer Lebensdauer 
gebracht werden. Die Dauerproben sind zwar un- 
angenehn\, aber doch im allgem einen Interesse 
notig geweseri.

l i n g a  rn.  Letzthin sahen wir uns genotigt, an 
dieser Stelle* eine MaBnahine der Schwedischen Ro- 
gierung zu besprechcn, dio darauf liinausliiuft, dio

Ausfuhr dor oiuhoimischen Eiseuorzo
zu erschweren. Aehnliche Ziele werden, wie wTir der 
„Oesterrcichisch-Ungarischen Montan- und Mctall- 
industrie-Zoitung1' ** entnehmen, soit einigen Jahren 
auch in Ungarn mit groBom Eifer yorfolgt. DieBO 
Bestrebungen yerdienen um so mohr Beachtung, ais 
sich ihnen maBgebende Korperschaftcn, daruntor Bechs 
yon den elf Sektionen der Ungarischen LandeB- 
15ergbau- und Hiittonunternehmungen, zwei Handels- 
kammern und dor Bund der FabrikinduBtriellen, an- 
geschlossen haben. Den AuBgangspunkt der B e
wegung bildete dio Behauptung, in Ungarn soi nur 
ein derart geringer Yorrat an Eisenerzen yorbanden, 
daB man in absehbarer Zeit (die Zahl dor Jahro 
schwankt zwischen 20 und 80) die ungarischo Eisen- 
orzougung wegen Mangcla an Rohmaterial wordo ein- 
stollen mussen. Eine Rundfrage, durch dio der Eisen- 
erzbeBtand ermittelt werden sollte, orgab indoasen nur, 
daB in Ungarn, Siebonbiirgen und Kroatien miichtige, 
unausgeheutete wie unaufgeschlosseno Erzlagor vor- 
handen, aber ohne weiteres nicht abschiitzbar seien. 
Dies allein boweist schon — so folgert dio gonanntc 
Zeitschrift — daB die obige Behauptung yiillig un- 
haltbar ist. A is siebor darf vielmehr angosehen
werdon, daB Ungarns Reichtuin an Eisenerzen noch 
fiir yiele Jahrzehnte, ja fiir Jahrhunderto gonugen  
wird, um so ehor, ais dor Eisenyerbrauch auf den 
Kopf der Beyolkerung gegeniiber detnjenigon der 
westlichcn Lander recht geringfiigig ist, wobei dio 
zunehmende Auswanderung nicht einrnal in Rechnung 
gezogon iat. Wenn yon jener Seito auf daB Beispiel 
des Auslandes, u. a. auf Schweden hingewiesen wird, 
so ist dem entgegenzuhalten, daB der Antrag, Eisenerz 
mit einem Ausfuhrzollo zu belegon, im Schwedischen 
Reicbsrate mit nur 26 Stimmen eino Mohrheit nicht 
hat linden konnen. Aehuliches gilt fiir RuBland und 
Spanien, Staaten, welche die Ausfuhr jetzt Btark be- 
giinstigen und iiberdies einen Ausfuhrzoll nur ais 
Finanzzoll geplaut hatten.

In England und Belgien, wo die Eisenindustrie 
auf einer besonders hohen Stufe stelit und ein groBer 
Teil des erfordorlichen R ohm aterialB  eingefiihrt 
werden mufi — aus Belgien wird sogar Eisenerz in 
nonnenswerter Menge noch ausgefiihrt —, ist es bisher 
niemand eingefallen, zu yerlangen, daB der Eisenerz- 
esport erschwert werdo. Das boBto Beispiel aber 
liefert Deutscbland, denn sein AuBenhandel (dessen 
Ziffern boi den Lesern yon „Stahl und Eisen1' ais 
hinreiebend bekannt yorausgesetzt worden diirfen) 
umfaBt nicht nur eine bedeutendo Einfuhr, sondern 
auch eino sehr wosenfcliche Ausfuhr von Eisenerzen. 
Dabei erhalt es sogar Erze aus Landem , die yerhaltnis- 
maBig arm an Erzon sind und fiir die eigene hoch- 
entwickelto Industrie Belbst Erze fremdor Ilerkunft 
beziehen mussen.

Es wiiro yerfriiht, heute schon alle Folgen zu 
schildern, dio sich ergeben konnten , wenn die be- 
sproebenen Bestrebungen Erfolg Iliitten. Giinstig 
waren sie fiir Ungarn yoraussichtlich nach keiner 
Richtung; denn es wiirde sieli damit, um nur einen 
Punkt zu erwahnen, das ausliindischo Kapitał yer- 
foinden, auf das Ungarn direkt angewiesen ist, sofern 
es jeinals wirtschaftlich Belbstiindig werden will. 
W ichtig fiir dieso Frage ist auch insbesondere das 
Yerhiiltnis zu Oesterreich und Deutschland. Jeden
falls darf man kaum erwarten, daB ein solcher 
Schritt, wie die Yerhinderung der Eisencrzausfuhr, 
nicht zu GegenmaBregeln beider Staaten gegen Un-

* „Stahl und E isen“ 1906 Nr. 23 S. 1461 bis 1462.
** 1906 Nr. 48 yom 2. Dezem ber.
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garn ftihren, das achon leidige Vorhaltnia zu Oester- 
roicli noch verscharfen und die vorhandonen zahl- 
reichen Reibungafliichen unnotigerweiso um eino ver- 
mehren wiirde, obwohl Oesterroich insoforn Nutzen 
aus einer derartigen MaBregel zieben diirfte, ais der 
Ausfall an ungarisclien Erzen in erster Linie die Aus- 
fulir an steirischem Erz hoben wiirde.

Ueberdies ist dio Sorge wegen den kiinftigen Be- 
Btandes der ungarischen Eisenindustrie wahrlich melir 
ais bei don Haaren herboigezogen. Mag selbst, was 
abor auf lange Zeit ausgeschlossen orshoint, spator 
einmal ein Erzmangel ointroton: oino Eisenindustrie 
kann erfolgreich auch mit fremden Erzen betrioben 
werden. Das zeigt Oberschlesien, wo oine miichtige, 
bliihende Eisenindustrie besteht, dio ihre Erze beinaho 
ausschliolilich von auswiirts, aus allor Ilorrcn Lander, 
bezieht.

J a  pan .  Dio japanische Hokkaido Tanko Eisen- 
bahngesollseliaft plant, nach dom Ankauf der Balm  
durch die Regierung oinen

Eiseii-IIocliofen
zu errichton.* Die Kohlon aus don Borgwerken der 
G esellschaft sind fur die Eisonboroitung wohl geeignet 
und dio Gegond von Horonai bis Mororan an der 
Vulkan-Bai ist reich an Eisonsand, der 80 bis 90 O/o 
Eiaen enthalten soli. Die Eisenaamllager an der 
groBen Yulkan-Bai waren schon friiher bekannt, nun
mehr ist festgcstellt, daB auch alle in diesen Meor- 
busen miindenden Fliisse groBo Mengen von Eisen- 
sand enthalten. Das Eisen soli yon Sehwofel und 
Phosphor frei sein.

A m e r i k a .  Die EiBońwerko dor Yereinigten  
Staaten Bind gegenwiirtig in eine Periodo der

Bautiltigkoit
eingetreten, wio sie die Geschichte, abgeschen von 
dem Jahre 1902, in dem ahnliche Bescliaftigung  
herrschte, nicht aufwcist.** Damalswnron 34 Hochofcn 
mit einer Jahresloistung yon 4 300 000 t im W orden, 
wiihrend 12 Oefen umgebaut bezw. vergrofiert wurden, 
so daB man die Gcsamtzunahmc der Produktions- 
fiihigkeit der Hochofen fiir das Endo 1903 auf 
4 900000 t schiitzto. Demgegenubor zeigt nach- 
stehende Zusaimnenfassung die augenblicklichen Er- 
weiterungsbauten : ' ' Mit etaer jMir-

lichcn  G esanit- 
leistuns: von

Im  Bau begriffene „ . . .
In A uftraggogebone „ . . .
A lte Hochofen, fertig zum An-

7 908 000
21 2 310 000
27 2 965 000

Fertiggostollte M artinofen. . 
Im Bau begriffeńeM artinofen 
In Anftrag gegebene „

21 530 000
47 1 016 000
30 1 194 000

Zusammen 98 2 740 000

Untor den fertiggOBtellten Oefen befinden sich 5 in 
Steelton, Pa., zu 75 t, 2 in N ilcs zu 50 t und i in 
Pittsburg ebenfalls zu 50 t, wahrend 6 woiterc zu 50 t 
in Cloyeland in Auftrag gegeben sind.

Ueber Konverteranlagen wird aus dem Jahro
1902 nichts berichtet. Auch im laufendon Jahro 
werden nur zu Youngstown 2 Birnen von 10 t m it einer 
Jahresleistung von 360 000 t neu angelogt, wodurch 
Bich die Gesamtatahlproduktion um 3100 000 t erholit.

Yon den Uoubauten,* mit deron AuBfiihrung gegen
wiirtig dio National Tubo Company zu McKoesport, Pa., 
beschiiftigt ist, ist die Anlage des neuen Roli ren walz- 
w'erkes bosondorB deshalb bemorkonswort, weil es dor 

grofito Walzwerksbau (lor Wolt 
worden soli. Das ganze Gebaudo, bezw. die einzelnen 
ein groBes Ganze bildenden Abtoilungon, wird nur 
aus Stahl und Zicgelmaucrwerk orrichtet. Die iiber 
8 ha bedeckoiulo H alle iat dorart geplant, daB dio 
eloktriBChen Laufkrane fast jedc Stello erroichen 
konnen. Die Daehkonstruktion aoll bei einer Broite 
dos Gobaudos von 172,8 m ohne Unterbrechung den 
ganzen Bau durehlnufen. Ehva 500 ni der Lange 
wordon eine Spannwcite von 48 m erhalten, woboi 
diesor Raum yon 15 t-Arbeitskranen bestrichon werden 
soli. Die RohrenschweiBofon sowio dio sonstigon 
Vorrichtungen und Maschinen fiir dio Herstellung von 
Rohren yon den achwiichsten bis 914 mm \Yoite sollen dort 
untorgebracbt werden, wahrend dor iibrige Raum fiir 
Warinbetten, fiir das Fertigm achen und Priifen der 
Rohron sowie ais Lagerplatz dienen soli.

Weiterhin bauen dieso Worko zurzeit einen yierten 
Hochofen yon 450 bis 500 t Tageserzeugung — der 
dritte yon derselben GroBo wurde im Januar d. J. 
angoblasen — , eino M ischeranlage, ein neuos Block- 
walzwerk, oino W asserreinigung und eine eloktrische 
Anlage, dio siimtliche Betriebe mit Kraft yeraorgen 
soli. Dio Gesamtkosten fiir die Nouanlagen belaufen  
sich auf rund 20 000 000 J l.

Bereits in einer friihcren Ausgabo diesor Zeit
schrift** berichteten wir iibor

Spnndwaude aus Eisenblocli.
Eine andere yon der ^United States Steel Piling 

Co.“ in Chicago in don Handel gebrachto Konstruk- 
tion*** stellt die beifolgende Abbildung dar. Dio im 
ganzen 108 mm broiten Teile bestehen aus einem

b la s e n ............................ .. . . 4 315 000
Zusammen 59 ti 558 000 

Da bei den obigon Angaben jedoch eine Anzahl 
H ocliofenwerke, namontlieh des Siidons, nicht in- 
begriffen sind, so wird man die Gesamterhohung der 
Leistungsfiibigkeit der Hochofen in den Yoreinigten 
Stnaten wohl auf 7 000 000 t jahrlich ergiinzen konnen.

An Martinofen befanden sich im Juli 1902 im Bau 
103 mit einem Jahresansbringon von rund 2 700000 t; 
geplant waren woitore 15 mit jahrlich 400 000 t Pro- 
duktion. Gegenwiirtig dagegen werdon geziihlt:

3IIt e inem  jiłhr- 
lichen  G esam taus- 

b riugen  you

6 mm starkon Steg, dessen oine ICante zu oiner Klauo 
und dossen andere zu einer in die Ocffnung dieser 
Klaue hinoinpassenden Krucko auBgcbildet ist. Das 
laufende Meter einer solchen Spundwand wiogt 
16,37 kg. Ein Yorteil der neuen Wand besteht 
darin, daB keine Bolzen, N ieten odor andere dem Ab- 
Bclieren und dem Yerrosten unterworfene Teile notig  
sind. Um eine yollstiindig wassordiclite Yerbindung 
zu bewerkstelligen, lassen sich in die Yerbindungs- 
teile zwischen Kriicke und Klaue diinne Holzstroifen 
einsetzen. Das Eintroibon der Spundwiindo erfolgt in 
den meisten Fallen ohne niaschinello Hilfamittel nur 
durch einen Arbeiter. Wonn auch dio Anschaffungs- 
koston zicmlich bedeutend sind gegeniiber denen fiir 
Holzwiinde, so diirften sich dio eisernen doch infolge 
ihrer yielfachen Anwendungsweise sowie dor Moglicb- 
koit, sie wiedorholt zu gebrauchen, bald boliebt und 
bezahlt niachen. C. O.

* „Nachrichten fiir Handel und Industrie" 1906,
23. Noycmber.

** „The Iron Trade R eview “ 1906, 8. Nov.

* „The Iron Ago" 1906, 8. Noyembor.
** „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 6 S. 362.

*** „The Engineering Record“ 1906, 29. Sept.
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GrofSbritaiuiicns Eisou-Einfuhr und -Ansfuhr.

Einfuhr Aus fuhr

Ja n u n r  - NoYcmbcr

1905
tons»

1906
tons

1905
tona

I90G
tons

A l t o i s o n .................................................................................... 21 326 34 395 134463 161 199 i
R o h e is o n ..................................................................................... 116 906 83 384 917 198 1 500 423 i
E ise n g u B ............................................................. ....  . . . . 1 943 3 346 5 825 7 437
S ta h lg u B .................................................................................... 2 243 2 811 803 1 373
Sclim iedostU cko...................................................................... 467 1 063 643 939
Stahlschm iedeatucko............................................................. 8 780 10 056 2 771 1 883
Schweifieisen (Stab-, W inkel-, P r o f i l - ) ........................ 90 981 100 205 123 835 138 527
Stahlstabo, W inkel und P r o f i l e ...................................... 45 251 53 224 140 770 180 653
GuBeison, nicht bos. g e n a n n t .......................................... — — 37 805 41 888
Schmiedeisen, nicht bos. g e n a n n t ................................. — .— 45 436 45 433
Rohblóeke, vorgewalzte Błocko, Kniippol . . . . 532 136 458 029 7 901 10 001
T r iig e r ......................................................................................... 110 128 132 160 59 197 99 093
S c h ie n e n .................................................................................... 32 769 10 768 510 192 439 118 !
Schioncnstiihlo und Schwellen ...................................... —. — 72 322 66 337
R a d s it tz e ..................................................................................... 1 056 1 040 29 186 36 103 |
Radreifen, A c h s o n ................................................................. 4 588 4 078 10 391 12 278
Sonstiges Eisenbahnmaterial, nicht bes. genannt — — 72 769 75 413
Bleche, nicht unter ’/« Z o l l ...............................................

Desgleichen unter 1/s Z o l l ..........................................
42 341 61 636 135 478 177 873
16 793 17 150 52 761 70 206

Yorzinkte usw. B lo c h o ........................................................ — — 371 496 405 697
Schwarzblecho zum Y o r z in n e n ...................................... — — 60 924 60 357
Yerzinnto B l e c h e .................................................................. _ — 330 197 344 253 i
Panzerplatten . ' .................................................................. — — 137 7
Draht (einschlieBlich Telegraplien- u. Telephondraht) — 53 012 36 460 40 189
D r a h tfa b r ik a to ...................................................................... — __ 37 895 47 117
W a lz d r a h t ........................................................ 38 700 42 518 — —
D r a lit s t if to .................................................... 34 722 38 762 — —
Nfigel, Holzsehrauben, Nieten ...................................... U  415 8 933 22 639 26 915
Schrauben und M u t t e r n ............................................... 4 140 4 673 16 955 20 629 i
Bandeisen und Rohrenstreifen 13 057 13 786 36 818 41 087 |
Rohren und RolirenYerbindungen aus Schweifieisen — 12 438 85 197 102 664 |

Desgleichen aus G u B e is e n ............................  . . _ 2 483 112 434 167 080 !
Kotten, Anker, K a b e l ......................................................... — _ 26 106 31 228 !
B o t t s t e l le n .......................................... _ _ 15 492 16 824
Fabrikate von Eison und Stahl, nicht bos. gonannt 94 350 26 235 56 083 68 569
Insgesam t Eison- und Stahlwaren ............................
Im W erto r o n ..................................................................£_

1 224 592 
7 695 702

1 176 185 
7 913 726

3 568 579 
29 561 408

4 438 793 
36 917 985

25 Jaliro (lentschor Arboiterrersicheruiig.
Am 17. Noyember <1. J. waren 25 Jahre ver- 

flosBen, seit Kaiser W ilhelm  I. durch seinen Reichs- 
kanżlor Filrst Bismarck dcm Reichstage die Kaiserliche 
Botschaft betreffend dio sozialpolitischen Arboitor- 
Yersichcrungsgesetze zugehen lieB.

Wir entnehmen der „Koln. Ztg.“ Nr. 1226 dio nach- 
folgenden zilfernmiiBigen Angaben, die von der B e
deutung dieser Yersicherungen ein einwandfroies 
Zeugnis ablogen.

D o r  K r o i 8 d e r  V e r s i c h e r t o n.
Yon der z. B. fiir das Yersicherungsjahr 1904 

auf 59,4 Millionen gcschatzten Gesamtbevolkerung  
des Deutschen Reiches sind rund 15 Millionen Lohn- 
arbeiter.

Bei der Krankenversicherung umfaBt cr nach 
den abgeschlossencn Rcchnungsorgebnissen fiir 1904:
11,8 Millionen Tcrsicherte Pcrsonen, bei der Unfall- 
vcrsicherung 19,8 Millionen und bei der Invaliden- 
Yersicherung 13,7 Millionen.

D ie  A u f b r i n g u n g  d e r  M i t t e l  u n d  d i o  
B o t e i l i g u n g  d e s  Y e r s i c h e r t e n .

Bei der Krankenversicherung besteht die Tendenz, 
dio Beitrago nach bestimmten Prozenten des orts- 
ublichen oder durehschnittlichen Tagelohnes in einer

den jalirlichen Verpflichtungen der Kasse entsprechen- 
den Art zu bemessen, bei der Unfalh-ersichorung bo- 
steht das U m  1 a g o v e r f a h r e n , wodurch dio tat- 
sacblicho Ausgabo des Jahres durch TJmlagen hinterher 
gedeckt wird, bei der Invalidenversichorung das K a -  
p i t a l - D e e k u n g 8 v e r f a h r e n  m i t  f e s t e n  Pr  a mi on.  
Letzteros hat groBe Kapitalansammlungon ermoglicht, 
indea besteht auch bei der Krankonversicherung und 
der Unfallycraichorung dio Einrichtung des Reservo- 
fonds. B ei der Unfallversicherung ist eino woitere 
Erhohung des schon gesammolten Reseryefonds vor- 
gesolien, um das Umlagevorfahron nach und nach in 
ein Kapitaldeckungsvcrfahren mit voraussichtlich stets 
gleichen Beitriigen umzuwandeln.

Die B o i t r a g e  werden bei der Krankenver- 
sicherung zu zwei Dritteln yoii den Yersicherten, zu 
einem Drittel von don Arbeitgebern aufgebracht, bei 
dor Unfallversicherung von dioaen ganz, da man dio 
Unfallasten ais einen Bestandteil der Produktions- 
koston angesehen hat; bei der fuyalidenversichcruug 
tragen Yersicherte und Arbeitgeber die Beitrago jo 
zur Halfte, auBerdem steuert hier daa Reich mit dem 
ReichszuschuB zu don Lasten bei. Die Beitragelast 
dor gesam ten Arbeiterversicherung im J a h r c s d u r c h -  
s c h n i t t  stellt sich auf 33,71 •£, woyoii auf den 
Arbeitgeber 15,88 auf den Yersicherten 14,95 Jl, 
auf das Reich 2,88^4 fallen wurden. Fur die ge-
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samte Arbeiteryersicherung bringen mithin die Yer- 
sicherten n o c h  n i c h t  d i o  11 iii f t e auf, worden 
aber mit holieren Betriigen entachiidigt, ais sio Bei- 
triigo gezahlt haben.

D io  E n t s c h a d i g u n g e n
haben bei dor Krankenyersicherung (an Krankengeld, 
Arzt, Ileilm itteln, Anstaltspflego, Sterbegeld, W odien- 
bott- und sonstigen Leistungen) von 1885 bis 1905 
einschlicBlich 2744 Millionen Mnrk betragen, bei der 
Unfallversicherung (an Unfall-, ninterbliebenenrenten, 
Heilyerfahren, Anstaltspflego, Sterbegeld, Abfindungen) 
fiir denselben Zeitraum 1194 Millionen Mark, fiir dio 
Invalidenvereicherung (an Invaliden- und Altersrenten, 
łloilyerfahreii, Beitragserstattungen) fiir dio Zeit von 
1891 bis 1905 1166 Millionen Mark. B is Endo 1905 
sind rund 70 Millionen Yorsicherto bezw. Angehorige 
mit 5,1 Milliarden Mark ontschiidigt worden. Besonders 
bei der Invalidenvcrsichcrung sind bis Endo 1904 z. B. 
neben 234 000 Yerpficgungsfiillen 1639 924 Rentcn, 
1212 702 Inyaliden- und 427 222 AlterBrenten (also 
iiberwiegond [nvalidenrenten) bewilligt worden, auf 
dio 1004 Millionen Mark einschlieBlich 339 Millionen 
Mark RoichszuschuB ausgezahlt worden sind. Die 
Einnahme an Boitriigen belief sich bis Endo 1904 auf 
1659 Millionen Mark.

D i o  n n g s s a m m e l t o n  V e r m ii g o  ns b  o s t ii n d o
betragen bereits 1,7 Milliarden Mark. A ngelegt ist bis
1905 zu gemeinniitzigen Zwecken, und zwar fiir den 
Bau von A r b o i to r  w o  h n  u n g o  n , zur Befriedigung 
des landwirtschaftlichon Krcditbcdurfnisscs, fiir den 
Bau yon Kranken- und GcnesungshauBcrn sowio 
Yolksheilstfttten (fjungen-, Nerven- usw. Heilstiitten), 
Erholungs- und Genesiingshoinien, Inyalidonhiiusorn, 
fiir Gomeindepflegestationcn, Herbergen zur lle im at, 
Arbeiterkolonien, Yolksbiidcr, Blindenheimo, Klein- 
kinderschulen, fiir Schlachthiiusor, W asserleitungs-, 
Kanalisations- usw. Anlagen, fiir Spar- und Konsum- 
yoreine und ahnliche W ohlfahrtseinrichtungen ins
gesam t die Summo von rund 500 Millionen M ark;
473,7 M illionen Mark sind allein yon don Versiche- 
rungsanstalten, darunter rund 151 Millionen Mark 
allein zum Bau von Arbeiterwohnungen hergegeben  
worden. In der Unfallvcrsicherung sind bisher schon 
235 Millionen Mark an Iteserven yon den Arbeitgebern 
gezahlt worden.

U  o b o r d io  H o i l b o h a n d l u n g
auf Grund der drei groBen Yersicherungen gibt dio yom  
ReiehsverBicherungsamt zusam m engestellte Statistik 
der Ileilbehandlung intoressante Aufschlussc. Yon 
den Krankenkassen sind z. B. in don Jahren 1897 bis
1903 zum Zwocke dor Krankenfiirsorge 1 1 0 0 8 6 5 1 1 4 ^  
aufgowendet wordon, also uber eine Milliardo Mark 
fiir Arztkosten, fiir Arznoi und klcino Heilmittol, fiir 
Wochnorinnon, Krankenhaus- und Rekonvaleszenten- 
pflege, fiir Krankengeld und fur Sterbegeld. Dieso 
Leistungen, die die oigensto Aufgabo der Kranken
kassen darstellen, sind selbstredend bedeutender ais 
dio der BerufsgenosBonschaften und Yersicherungs- 
anstalten, fiir dio das lleilverfahren neben der Renten- 
gew&hrung nur nls Nebenleistung erscheint. Erstero 
haben in den genannten Jahren 50,2 Millionen Marle, 
letztere 56,2 Millionen Mark aufgowendet, indos mit 
yon Jahr zu Jahr steigender Tendenz; 1901 schon 
uberfliigelten dio Yorsicherungsanstalten dio Berufs- 
genossenscliaften auf diesem Gebieto, nnd sie zahlten
1904 bereits 12,7 Millionen Mark fiir IIeilverfahren. 
Mehr und mehr riickt fiir die Yersicherungsanstalten  
das Heilyerfahren neben der Rontengewiihrung in den 
Yordergrund; in den genannten acht Jahren sind die 
Kosten hierfiir nicht nur an sich, sondern auch in 
ibrem Yorhiiltnisse zu den Beitrogseinnahmen auf das 
Yierfache gestiegen. Besondoro Sorgfalt wird der

Behandlung der Lungentuberkulosen zugowendet, deren 
Prozentsatz recht hoch ist, z. B. fiir 1904 47,50 o/o. 
Nach den eingehendon Kontrollen, die hinsichtlich 
der H eilerfolge und ihrer Dauer auf diesem Gobiet 
angestellt werden, kann man dio Erfolge ais giinstig 
bezeichnen. Es ist eino Erhohung der Dauorerfolge um
4 bis 6o/o bei Tuberkuloso und bei anderon Krankheiten 
Yon 2 bis 4 °/o fostzustcllen gowesen. In den Jahren
1900 bis 1904 sind rund 85 800 Yersichorte an Tuber
kuloso und 85 400 an anderen Krankheiten behandelt 
worden. Dor Riickgang der Sterblichkeit seit den
80 er Jahren wird wohl nicht m it Unrecht mit den 
Arbeiteryersichcrungsgesetzen in Vcrbindung gebracht.

In das Gebiet dea Heilyerfahrens fallen auch bei 
den Yersicherungsanstalten noch dio Leistungen fiir

d i e  G e m o i n d e k r a n k o n p f l e g e ,

dio z. B. i ni Jahro 1904 die Summo von 93 500 JS 
betrugon, sowio fernor die Erhohung dor wahrend 
eineB Heilyerfahrens zu zahlenden A n g b h o r i g e n -  
u n t e r s t f i t z u n g o n ,  dio daB von der Krankenkasse 
dafiir an dio Yorsicherungsanstalt abzufiihrondo 
Krankengeld deshalb oft erheblich iiborsteigeń, da be
reits 24 yon den 31 Yorsicherungsanstalten die ge
setzlichen M indeBtleistungon erhoht haben. Hervor- 
zuheben unter den Leistungen der Arbeitoryersiche- 
rung sind auf dem Gebieto der Unfnllyersicherung  
unbedingt die Yorsebritten iiber U n  f a 11 v e r b  ii t u n g ,  
die eine erhebliche Minderung der Unfallgefahren im  
Betriebe bewirkt haben.

Ais E r g e b n i s  der Leistungen der drei yer
sicherungen kann festgestcllt werden, daB heuto schon 
t i i g  1 i c h  l ' /s  M i l l i o n e n  M a r k  f i i r d i o Z w e c k o .  
d o r  A r b e i t e r f u r s o r g o  a u f g e w a n d t  w o r d e n .  
An dem Jahresaufwand ist die Krankonyorsichcrung 
mit rund 250 Millionen Mark, dio Unfallyersicherung 
mit 136 Millionen Mark und die Inyalidenvorsicbe- 
rung mit 162 M illionen Mark beteiligt.

Dor neue Hochofen dor D etroit Iron and Steel 
Company.

Dio D e t r o i t  I r o n  a n d  S t e e l  C o m p a n y  
hat vor zwei Jahren eino neue Ilochofenanlago in 
Betrieb gesetzt, welche in niancher Hinsicht inter- 
essanto Einzelheiten bietet. Sie liegt etwa 2 km yon der 
Stadt Detroit entfcrnt am Rivor Rouge. Letzterer ist 
bis zu dieser Stello kanalisiert und gestattet daher, 
die Erze yom Lako Superior zu Schiff bis unmittelbar 
an den Hochofen heranzubringen. D ie Koks werden 
aus einer in dor Niiho gelegenen Anlage ebenfalls 
olino groBe Transportspeson bezogen. Direkt neben 
dem Flusse ist ein ausgedohnter Erzlagerplatz an- 
geordnet, der yon zwei groBen Yerladebriicken bc- 
strichen wird. Dieso lotzteron besitzen schriigo Fahr- 
bahn und haben eino Spannweito yon rund 52 m. 
Nach der 'Wasserseito zu sind Ausleger angeordnet, 
welche hochgezogen odor niedergelegt werden konnen 
und so gestatten, daB die Laufkatzen mit den 5 t 
fassenden Grcifern bis unmittelbar iiber die Schiffo 
gebracht werden konnen.

Der Hochofen selbst besitzt in der Rast einen 
Durchmesser yon rund 5,2 m bei einer Gesamthohe yon 
rund 24 m. Die Tagesleistung deSBolben betragt 250 
bis 300 t Roheisen, doch sind auch im bisherigen  
Betriebe bereits Tagesproduktionon yon 315 t erreicht 
worden. Die hochste Monatsleistung betrug 8800 t, 
wobei dio giinstigste Koksmongo 940 kg f. d. Tonne 
Roheisen war. Der Hochofen selbst weiBt eino Anzahl 
Einzelheiten auf, dio sich in dem bisherigen Betrieb 
seit etw a l ‘ /2 Jahren durchgiingig gut bew iihrt haben. 
In dieser Hinsicht sind namentlich zu nennen eine 
einfache und recht praktische Beschickyorrichtung, 
dio Anordnung des Gichtaufzuges und ferner der Um-
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stand, daB siimtliehe Operationen, soweit wie irgend 
inoglich, elektrisch ausgefiihrt werden.

An dem GichtverschluB ist zwischen dor oberen und 
der unteren Glocko noch ein besonderer Yerteilungekegel 
angeordnet, der dazu beitriigt, die Gichten gut zu 
Yertcilen und namentlich dafiir sorgt, daB die feinen 
und groberen Beslandtoilo gleichmiiBig durcheinander- 
gemiacht werden. Die Gcsamthoho doa Giclitver- 
achlusBes ist eino YOrbiiltniumilBig geringe, so daB da
durch die K oksgeschont werden und Yormiodcn wird, daB 
dieselbcn beim  Ilerabfallen aus groBeren llohen  un- 
niitig zerkleinert werden. Der Gichtaufzug besteht aus 
einem Kiibel, welcher auf eino geneigto Fahrbahn 
hernufgezogen wird und hier Beinen Inhalt automatisch 
entlecrt. lntoreasant ist die Lagerung dea Fubrbahn- 
tragers dieaea Aufzugea. An der Gicht ruht derselbo  
auf zwei Golonkstiitzen, dio einerseits mit dem Tragcr 
und anderseits mit dem oberen Toilo dos Ilochofens 
durch Golonko yerbunden sind. Dieselbcn haben senk- 
rochto Lage, so daB dadurch Yerm ieden wird, daB 
der Hochofen durch dio schriig gelagerto Aufzugs- 
balin aeitlichon Kriiften ausgesetzt ist. Am unteren 
Endo ist die Fahrbahn in festen Gclenketi golagert. 
llioraus ergibt sich eino Y ollkom m ene Bcweglichkeit 
des ganzen Korpers des Aufzuges, wolcho ea unmijg- 
lich macht, daB etwa infolge der AYiirmeausdohnung 
dea Metalls schśidliche Spannungen in den Ilochofon 
gobracht werden konnen.

An dor einon dor oberen GelcnkBtiitzcn ist ferner 
ein Hilfskran angebracht, der os gestattet, oinzclno 
defekte Teile des GichtYorachlussos ohno weiteres 
auszuwechseln. Letzterer iat, um eine solcho miihe- 
lose Ausw^chselung zu ermoglichcn, in allen seinen 
Teilen so eingerichtet, daB die Befestigungen leicht 
gelost werden konnen und die Dem ontage und der 
Wiederzusammenbau boi den crforderlichon Ropara- 
turen in kiirzester Frist ausgefiihrt werden konnen. 
Beido Gichtgloeken werden durch Drahtseilo betiltigt, 
wolcho am oboren Endo des Aufzuges iiber Rollen  
gofiihrt aind und vom MaschinenbauBO aus elektrisch 
betrieben werden. Das Maschinenhaus liegt etwa in 
halber Hohe dea Ilochofens, so daB yon hier aus eine 
guto Uebersicht moglich ist. Auch der Motor zum 
Betriob dos Gichtaufzuges iat dort untergcbracht, wo
durch die ganze Maachinerio in diesem Ilauso Yer- 
oinigt ist und dio Gicht des Ofens selbst yoii allen 
komplizierteren Mechanismen befreit bleibt. Es sind 
dort dio Fuhrungsrollen fiir die Seile dor Gichtgloeken  
und des Aufzuges dio oinzigon bewegten Teile, so dal! 
dio AYartung an dor Gicht selbst auf ein Minimum 
bosebrankt iat. Dio Aufziige fiir dio Glocken aind 
derart eingerichtet, daB dio Seile einfach an oiner 
Kurbel angreifen. Hicrdurch ist fiir die Glocken eine 
genauo Hubbegrenzung erzielt und erreicht, daB der 
ScliluB derselben ein saufter iBt. Die Glocken selbst 
sind durch G egengcwichto, welche daa Gewiclit der 
Glocken etwaB ubersteigon, ausbalauciert, só daB im 
wesentlieben nur dio Reibungsarbeit zu uberwinden ist.

An W inderhitzern sind Yier Stiick Y orgesehen. 
D ieselben haben je 6 m im  Durcbmessor und 25 m

B u c h e
S i i n m e r s b a c h ,  O s k a r :  Die Eisenindustrie. 

(Teubners Handbiicher fiir Handel und Ge- 
werbe.) Leipzig 1906, B. G. Teubner. 7,20 J(>, 
g eb . 8  J(>.

Das AYerk soli, wie os in der Yorredo hoiBt, in 
erster Linie den in der Eisenindustrie tiitigen Kauf- 
niann in die Kenntnis der lliittenprozesso einfiihren 
und ihm sowohl wio dom Tochniker in leitender 
Stellung zur Erlcickterung des Ein- und Verkaufs 
einen Anhalt bei der technischen Bewertung der ein-

Hoho und zoigen weiter keine Bosonderheiten. Siimt- 
licho Yontile aind auf einer Seite angeordnet, wodurch 
sio ohno unniitzo AYego von dem Bodienungspersonal 
betiltigt werden konnen.

Dic Gebliiseluft wird von einer stehendon Drci- 
zylinder-Dampfgeblitsoinaschine geliefert. Dio Gebliiso- 
zylinder besitzon samtlich 2,15 m Durchmesser. wahrend 
die beiden Hochdruek-Dampfzylinder 1,07 m und der 
einzige Niodordruckzylindcr 2,04 m DurchmoBsor 
haben. Dor gemoinschaftlicho Hub botriigt 1,53 m. 
Der Dampf zum Betriob der MaBchine wird durch 
acht Aultm an-TaylorkcsBcl von je etwa 250 P .S . 
Norm alleistung geliefert, wolcho durch die Gichtgase 
geheizt werden. AuBer dor Gcblilsemaschine sind 
noch drei Dainpfdynamoaggregate Yorgesehen, welche 
je 200 ICAY. liefern.

Nach don Y orlicgenden Borichten hat der Hoch- 
ofen durchaus zufriodenstellend gearbeitet.

F. W . Berg.

FracUtiludoniiigen.
Mit Geltung yoiu 1. Dezember 1906 sind im A u s -  

n a h m e t a r i f  7 fiir Eisenerz usw. die AVorte gestrichen  
„auBgenommen solcho Sendungen Yon binncnlilndischen 
AYasserumschlagsplatzen, dio auf dom AVas8erwTego 
angekominen sind“.

Seit dem gleichen Tago ist der A u s n a h m e -  
t a r i f  7 e  fiir Eisenerz, abgerosteten Schwofolkies, 
Braunstoin und Kupfererzabbriinde aufgehobcn. So- 
woit hicrdurch Frachterhohungen eintreten, behalten 
die bishorigen Frachtsatzo bis zum 31. Miirz 1907 ilire 
Giiltigkeit.

Am i. Januar 1907 wird ein neuer A u s n a h  m e 
t a  r i f 6 fiir die Beforderung yoii Steinkohlen, Stoin- 
kohlenasche, Steinkohlenkoks (mit Ausnahme Yon 
Gaskoks), StoinkohlenkoksaBcho und Steinkohlen- 
briketts von den Arer8and8tationen des oberBchlosischen 
Kohlongobiotos nach Stationen dor Diroktionsbezirko 
Altona, Berlin, Bromborg, Caasel, Erfurt, Frankfurt
a. M., Halle, HannoYor, Magdeburg, Munster, Posen, 
Stottin, der Koniglichen Militiir - Eisenbahn und der 
GroBhorzoglich Oldenburgischen Staatsbahnen ein- 
gefiihrt.

Hierdurch werden dio im oberBchlesiach-Berlin- 
Stottiner Kohlentarifo vom 1. Oktober 1901, ober- 
schlesiBch - nordweatdeutach - m ittoldeutBch - hessischen  
Kohlentarifo Yom 1. Januar 1901, obcrschlesisch-oat- 
deutschen Kohlentarifo vom l. Oktobor 1901 und im 
oborsclilcsi8cbcii Kohlentarifo nach don Direktions- 
bezirkon Breslau, Kattowitz und Posen Yom 1. Januar
1901 sowie den zugehorigen Nachtriigen entlialtenen 
Frachtaiitze nach siimtlichen Stationen dor preuBischen 
Staatsbahnen, Koniglichen Mililiir-Eisenbabn undGroB- 
herzoglich Oldenburgischen Staatsbabnon aufgehoben.

Der neuo Tarif bringt neben einigen ErmiiBi- 
gungen auch geringfiigige Erholiungen bis zu 6 Pfg. 
fiir 1000 kg, dio hauptsiichlich durch Entfernungs- 
iinderungen hcrvorgerui'cn sind. Soweit solche Er- 
liohungen eintreten, bleiben dio bishorigen niodrigeren 
Siitzo nocli bis 14. Februar 1907 in Kraft.

r s c h a u .
zelnen Rohstoffe und Erzeugnisse geben. Diese Auf- 
gabo ist ganz Yorziiglich goliist. In dor eraten Hiilfte 
werden in acht Kapitelu die einzelnen Zweigo des 
Eisenhiittenwcsena vom GeBichtspuukte des Laien aus 
in knappor, klarer Form und unter Yermeidung alles 
Ifebensiichlichen besprochen; im zweiten Teil, der in 
sieben woiteren Kapiteln dic wirtschaftliche Bedeutung 
und den AVelthandel dos Eisengowerbes behandelt, 
kommt auch der Techniker zu seinem Recht, indem  
m eines Wissena in keinein andern AYerke ao kurz 
und zuaammenhangend die wirtschaftliche Entwickelung
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der einzelnen Industriezweige und ihre Absatzgobiete 
vor Augen gofiilirt werden. Dns Studium des Buchos 
kann aus diesom Grundo auch Yerwaltungsboamten 
und Nationalukonoinen empfohlen wordon.

Leider ist dio Drucklegung nioht mit dor Sorg- 
falt erfolgt, dio gorado boi oinem fiir Laien bestimmten 
W erko angebracht wiire: Es onthfilt oino ganze Reihe 
unkorrigiortor Drnckfohlor, von denen ich nur einige 
besonders simiYcrwirronde anfiihre. Dio Angaben in 
der Tabelle iiber don Einflufi dor Nebenbostaiultoile 
des Eisons auf sejne Sehmelzbarkoit, Schwoifibarkeit 
und Festigkeit auf Seite 4 sind vollstHndig durch- 
oinandergeworfen; Seito 31 in der Form el mufi es

heilion statt •— ; in den Formoln auf Scito 32
100 c •100

statt 3,25 und 2,25 beziehentlich 3 X  25 und 2 X 2 5 ;  
Seito 72, Zoile 1 y.  o. „boi denen es auf leichto 
Schmiod- und Schwoifibarkeit ankommt“, soli heifieii 
„nicht ankommt“ ; Seite 86 sind dio Bezeichnungen 
der Abbildungen 24 bis 26 verweohselt. Dor Yor- 
lagsbuchhandlung kann nur dringend empfohlen wor
den, durch naohtriigliche Ilorausgabe einer Druckfohlor- 
berichtigung dor Yerwirrung Y o r z u b e u g o n ,  die das 
sonst em pfehlenswerteBuch unkorrigiort anrichten mufi.

D r.-Ing. Geilenkirehen.

Handbunh der anoryanischen Chemie in vier 
Bunden. Unter Mitwirkung von Professor 
Dr. Alirens in Breslau, Dr. Auerbach in Char- 
lottenburg u. a. lierausgegeben von Dr. R. 
A b e g g ,  a. o. Professor an cler Universitilt 
Breslau. Dritt.erBand, erste Abteilung. Leipzig 
1906, S. Hirzel. Subskriptionspreis 15 J6, 
geb. 17 J(>\ Einzelpreis 17 J ( , geb. 19 J6.

Die Y orliegendo  erste Abteilung des dritten Bandes 
des A b e g g s c h o n  Handbuches der anorganisehen 
Chemie entlailt dio Elomonto dor dritten Gruppe dos 
periodischen Systems. Einer einloitondon Uoborsicht 
iiber diese Elomonto Yom Herausgober folgt das Kapitol 
Bor und seino Yerbmdungen yoii  H e r z .  Im fol- 
gonden Kapitel, Aluminium, sind dio Abschnitto A lu- 
miniummetall von R o h l a n d  und R u B ,  Aluminium- 
yerbindungen von R o h l a n d  und A b e g g ,  Ton und 
Ultramarin Yon Ii o li 1 a n d bearbeitet. Das Kapitol 
uber soltene Erden (Elemento der Cerit- und Yttorit- 
erden) Yon R. J. M e y e r  zerfiillt in einen allgem einen  
und einen speziellen Teil, lotzteror wieder in droi 
Abschnitte: Ceriterdon (Cer, Lanthan, Praseodym,
Neodym, Samarium); Terbinerden (Europium, Gado- 
linium, Terbium) und die Erden der Erbium- und 
Yttriumgruppe (Dysprosium, Holmium, Erbium, Thu- 
lium, Yttrium, Ytterbium, Scandium). Gallium und 
Indium sind von R u d  o r f ,  Thallium von R. J. M e y e r  
bearbeitet. So wie in der friiher orschienenen zweiten 
Abteilung des zweiten Bandes des W erkes* sind dio 
Abschnitte uber Atom gewiehte boi den einzelnen Ele- 
menten Yon B r a u n e r  bearbeitet.

Die Aufgobo des A b e g g s c h e n  llandbuches ist, 
nach dcm Yorworto deB Ilerausgebers, die Errungen- 
schaften der physikalisch-chem ischen Forschung in 
m oglichst leicht Y o r s t a n d l i c h e r  Form und in ihrem 
inneren Zusammonhauge mit den iibrigeu Resultaten 
anorganisch-chomischor Forschung darzustellen. Diesor 
Aufgabe sind die Yerfasser deB Y o rlieg cn d e n  Bandes 
in hohem MaBo gerecht geworden. W enn auch nicht 
alle Abschnitte in bezug auf Yollstiindigkeit und An- 
ordnung des Stoffes gleichmaBig bearbeitet sind, so 
ist doch die m eist kritische Sichtung des oft sehr 
umfangreichen Materials fur die rascho Oriontierung 
Yon grofiem W erte. Allerdings tritt hierbei natur-

* Yergl. „Stahl und Eison" 1906 Nr. 3 S. 179 bis 180.

gemśifi der personliche Standpunktdes Autors manchinal 
allzusehr in den Arordergrund. Fiir die Ueborsicht- 
liclikeit und Einheitlichkeit der Literaturiiborsicht bei 
den einzelnen Kapiteln witre os von Yorteil, wenn 
neben der Bandzahl auch die Jahreszahl immer an- 
gogeben witro. Ebenso wiire es w u i iB c h en u w e r t ,  wenn 
durchweg boi der Zeitschrift auch der Autor genannt 
wiire. In einigen Abschnitten hiitten die Angaben 
iiber die Yerwendung und uberhaupt der technische 
■Taił nach Ansicht des Refercntcn doch etwas oin- 
gehender und Yollstandigor behandelt werden sollen.

FA. Donath.

Monographien iiber chemisch - technische Fahri- 
kations-Me.thoden. Bd. I : Der Fabrikehemiker, 
seine Ausbildung und Stellung. Yon L. Max 
W o liig e ra u th . Halle a. d. Saale 190G, W il
helm Knapp. 1 J(o.

Das Buch bringt in knappor, klarer Form eino 
w o r tY o l le  Zusammenstellung und toilweise kritische 
Bctrachtung der auf diesem Gebiete oft orhobenen 
wichtigsten Forderungen und wiodorholt laut ge- 
wordonen Ratscliliige. Bemerkenswert ist in Kapitol 11, 
„Eintritt in dio P raxis“, dor Yorschlag, dio jungen 
Chcmiker in besonderen Instituten tochnisch auszu- 
bildon. Er vordiont weitestgehendo Beaehtung und 
Zustimmung. Dagegen scheint V e r f a s B e r  dio analy- 
tischo Ausbildung in den Fabriklaboratorien zu iiber- 
Bchiitzen. Kapitol III diirfte jodom jungen Chomikor, 
sowio namentlich auch allen, die sich der Chemio zu- 
wenden wollen, Bolohrung, dem Erfahronen mancherlei 
Anregung bringen. Die Anschaffung des W erkchens 
wird deshalb den Fachgonosson warm empfohlen.

Sieherlich kann die weitere Folgo der „Mono- 
graphion“ nach dieser Probe W iirdigung und An- 
erkennung erwarten. X»r. Th. N teszĘ ca .

Die usterreichische Mąsc.hinenindustrie und der 
Export. Yon Gr us t av  F r i e d m a n n , Ingonieur. 
Więn 1906, F ranz Deuticke. 1 J L  

Dio Yorliegendo Broschiire ist eine temporament- 
Yoll ge8cliricbeno Abhandlung, durch welche der Yer
fasser dio tatsiichlichon und wirklichen Griindo er- 
ortert, wcshalb die ostorreichische Maschinenindustrie 
bislang etwas im Ilintertreffon gegeniiber den ubrigen 
Kulturstaaten gostanden habo und zum guten Teil noch 
steho. Namentlich untorsucht er dio Ursachen ihres 
so uberaus geringen Anteils am W elthandol. Dabei 
weiB er einesteils ermunternd uml ermahnend seinen  
Landsleuton zuzureden, andernteils ihnen aber auch 
ganz frisch die W abrhoit zu sagen. Trotz alledem  
bleibt die Schrift in dcm Rabinen der reinen Sachlich- 
keit; dieser Umstand und dio Griindlichkeit, mit w el
cher dor Yerfasser die Yerhaltnisse in den einzelnen  
am W elthandol betoiligten Liindern behandelt, machen 
die Arbeit fiir don Yolkswirtschaftler und fiir jeden 
Ingenieur, der sich mit 'Wirtschaftsfragen befaBt, 
aufierordentlich lesenswert. Dor Yerfasser untersueht 
der Reihe nach die einzelnon Zweige des Maschinen- 
baues und beleuchtot die Loistungsfahigkeit der oster- 
reichisclien Maschinenindustrie im Gegensatz nament
lich zu den Nachbarliiiulcrn. Hicrauf gibt Yerfasser 
umfassende statistische Vcrgloiche und am SchluB 
kommt er auf allgem eine in das W irtschaftsleben  
Oesterreiehs eingreifendc Yerhaltnisse zu spręchen, 
welche dio Maschinenindustrie und ihre, seiner Ansicht 
nach, gegen die iibrigeu Kulturstaaten zuriickstehende 
Bedeutung beeinflussen. Dio kleine inhaltreiche Schrift 
hinterlaBt don Eindruck, daB sie Yon einem seiner 
Ileim at treu ergebenen Manno verfafit ist, der durch 
seine Kenntnisse und durch alles das, was er in 
anderen Landen gesehen und gelernt hat, seinem  
Yaterlande helfen will. E. II'.
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Zollhandbuch fiir  die Ausfuhr nach RuBland 
1006 bis 1017. Zweite, unverfindcrte Auf- 
lage. Herausgegeben uml verlegt vom Deutsch- 
Russischen Verein zur Pflege und Forderung 
der gegenseitigen Handelsbeziehungen. E. V. 
Berlin SW ., Hallesche Strafie 1. Geb. fi J L  

Dor Dcutsch-Russische Yerein bat mit dom vor- 
liegenden W erke ein sehr dankons- und ompfehlens- 
wertes Buch herausgegeben, welches fur alle die 
Firmen yon auBerordentlich groBem Nutzen sein wird, 
die in Ilandelsheziehung zu RuBland stehen. Das 
Handbuch enthalt yor allen Dingen den W ortlaut des 
Handels- und Schiffahrtsyertrages zwischen RuBland 
und Deutschland nebst den zugehorigon Protokollen  
und Zusatznoten, sowio don 218 Artikol umfassenden 
Zolltarif fiir dio Einfuhr in RuBland m it don notigen 
Erklarungen und ctwaigen Auslegungon seitons des 
Zolldepartements. Im AnschluB hieran ist oin Ver- 
zeichnis aufgenommen, enthaltend diejonigen Waren, 
dereń Einfuhr in RuBland yorboten ist. In besonderor 
Zusammcnstellung sind dann noch diejenigon in 
Kraft gebliobonon Zirkularo des Zolldepartements 
aufgefiihrt, in welchen dio Ycrzollung der Waren 
nach ilirem Stoff angoordnet wird. An dieses Kapitol 
fiigt sich dor Zolltarif fiir die Ausfuhr nach RuBland 
an. Yon besonderor W ichtigkeit fiir die Eisen- 
Stahl- und Maschinonindustrie ist dann noch eine 
Tabelle, aus welcher dio Abziigo fiir dio Tara bei 
Einfuhr- und Ausfuhrwaren ersichtlich sind. W eiter- 
hin sind ausfiihrliche Miinz-, MaB- und Gewichtstabellen 
in das Zollhandbuch aufgenommen, und zwar im 
ganzen yicr T abellen; sie enthalten das Yerhnltnis 
der russisclien MaBo und Gewichte zu den inetrischen, 
das Yorhiiltnis der mctrisehen MaBo und Gewichto zu 
den russischen, Umrochnungstabellen aus Kilogramm  
in Pud und Pfund, sowie aus Meter in Arschin und 
W erschok. Der praktische W ert des llandbuches 
wird noch wesentlich erhoht durch das alphabetische 
W areiiyerzeichnis, durch welches man imstande ist, 
die zu den einzelnen Sticliwortern gehorigen Artikel 
und Punkte des Zolltarifs fiir die Einfuhr in RuBland 
auf leichte W eise aufzufinden. E. W.

Die Erfinderehre und ihr rechtUeher Schulz. Y on  
P ro f. Dr. O s c a r  ’S c h a n  ze.  B erlin  und 
Leipzig 1906, Dr. W alther Rothschild. 5 J l .  

Dor bekannto Rechtslehrer hat unter vorstehendem  
Titel das dritte H eft seines II. Bandes der Sammlung 
industrierechtlicher Abhandlungen herausgegeben, 
welches sich den friiheren Yeroffentlichungen wurdig 
anschlieBt. Prof. Dr. Schanze gibt in dom yorliegenden 
W erke zunaehst eine Ueborsicht iiber W iinsche und 
Bestrobungen der Interessenten, die einon Schutz der 
Erfinderohie anstreben, und untersucht dann, ob dio 
Erfinderehre einer rechtlichon Anerkennung bedarf. 
Er kommt unter richtigor Wiirdigung der einander 
gegenuherstehenden Interessen der Arheitgeber einer- 
seits und Arbeitnehmor anderseits und unter Berufung 
auf Ausspriiche bekannter Theorotiker und Praktiker 
zu dem Ergebnis, daB dio Erfinderehre mit besonderem  
Schutze ausgestattet werden muB, damit namentlich 
Arbeiter, Angestellte und Bodienstete der Erfinder
ehre nicht, wio bisher fast immer, ohne woiteres ver- 
lustig geben.

Nachdem dieso Notwendigkeit erkannt ist, yor* 
gleichtder Yerfasser die diesheziiglichen Bestimmungen 
der Patentgesetze der hauptsachlichston anderen Lander 
und schlagt yor, in Deutschland das Patent wio bisher 
dem ersten Anmelder zu erteilen, aber den Namen 
des tatsachlichen Erfiuders in der PatentBchrift zn 
nennen und etwaige fulsehe Angaben des Anmelders 
iiber dio Person des Erfinders untor Strafe zu stellen.

Dio Foststellung der Erfindorschaft soli in zwoifel- 
hafton Fallen den Gerichten yorhehalton bloiben und 
nicht durch das Patentamt entschieden werden. — Da 
abor das B. G. B. keine Bestimmungen enthalt, auf 
dio man sich hierbei sichor stiitzen kann und auch 
das Porsonlichkeitsrecht nach dor ausfiihrliclion Dar- 
legung des Yerfassers keine zuyorldBlicho Ilandhabe 
bietet, um derartige Anspriicho wirksam zur An- 
erkonnung zu bringen, so empfiehlt Prof. Schanze, 
das Patontgesetz in diesor Hinsicht zu orgiinzen und 
formuliort eine Reihe yon Y orschriften, die ge- 
eignet sind, jenem lange gefuhlton Uebelstande ab- 
zuhelfon.

Es ist sehr erfreulich, daB eine so berufenc Feder 
sich mit dieser Liicke des deutschen Patentgesotzes 
so ausfiihrlich bofaBt, und mail kann nur wiinsclion, 
dali bei dor hoffentlich recht bald und griindlich er- 
folgendon Reyision diesos in jedor Beziehung riiek- 
stiindigen Gosotzes auch dio Yorschliige des Yerfassers 
gehiihrend heachtot werden. Das Buch kann ich allen 
Interessonton warin einpfehlon; es bietet durch dio 
Beriicksichtigung der einschlagigen Literatur und dio 
iibersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Yor- 
giingo auf diesem Gebiet eine iiuBcrst lehrreiche Lek
turo, dio hoffentlich auch dazu beitriigt, etwas mehr 
Interesse fiir dio so auBerordentlich wichtigen Reform- 
hestrobungen in der 1’atentgesetzgobung zu erweckon, 
denen dio groBe Masse Unkenntnis und der Rcichstag, 
abgcsehon von wenigen Abgeordneton, mangolhaftes 
Interesse entgegenbringt. /> p ieper.

Kommenłar zum Gesetz betreffend die Gesell- 
schafte.n m. b. II. Von D r. J .  L i eh ma n n .  
V. gdnzlich neu bearbcitete und vennehrte 
A uflagenebst Anhang: Die Einkommenbesteue- 
rung der Gesellschaften m. b. H. in Preuficn 
und die Reichsstempelabgabe auf die Tantiómen. 
Broscli. 4,80 J l ,  geb. 5,60 JH.

Das Bankdepotgcsetz, fiir die Vraxis erliiutert. 
Yon D r. R i e s  s e r .  II. yijllig uingearbeitete 
Auf lage. Brosch. 3 J l ,  geb. 3,60 Jb. Beide: 
Berlin 1906, Verlag von Otto Liebmann.

Nicht nur ist die (iffentlicho AufmerkBamkeit durch 
zwoi gcsetzgeberische MaBnahmen wiihrend der yer- 
gangencn parlamentarischen Kampagne, einmal dio 
Einkominenbesteuerung dor Gosellschaften m. b. II. 
in Preullen und dann die Reichsstem pelabgabe auf die 
Tantiemen, von neuein auf dio Gosellschaftsforin der 
Gesellschaften m. b. II. liingelenkt worden, sondern 
dieso haben auch an Zahl wio an EinfluB auf das 
wirtschaftliohe Leben in den letzten Jahren bedeutend 
zugenommen. Infolgodosson ist die Neubearbeitung 
des oben genannten L i e b m  a n n sehen Kommentars 
freudig zu bcgriiBen, dor don Zweck yerfolgt, in 
knapper Form den Bedurfnisson des Praktikers, niclit 
nur des Juristen, sondern besonders auch der Organe 
der Gesellschaften Rechnung zu tragen. — Der An
hang, der die gesetzlichen Bestimmungen des nouen 
preuBischen Einkommensteuergosetzes und des Reiclis- 
steinpelgesetzes, sowoit sie auf Gesellschaften m. b. II. 
B ezug haben, enthult, m achtdie neuo Auflage hoson- 
ders wortvoll.

Eine Neubearbeitung des R i e s s e r s c l i e n  Kom- 
montars zum Bankdepotgcsetz war schon deshalb er- 
forderlich, weil seit seinem ersten Erscheinen sowohl 
das neuo Biirgerliche Gesetzbuch ais das Handels- 
gesetzbuch yom 10. Mai 1897 in Kraft getreten ist, 
auf dio nun die neue Auflage Riicksicht nimmt. Auch 
dieser Kommentar ist ebensosehr fiir den Handels- 
stand wio fiir den Juristen borechnet und sei der 
Beachtung unserer Leser empfohlen. -r.
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Kartelle und Trusts. Ihre Stellung im W irt- 
schafs- uifil Rechtssystem der wichtigsten Kul tu r- 
staaten von Dr. F. B a u m g a r t e n  unii Dr.
A. Me s z l e n y .  Berlin 1906, 0 . Liebmann. 
Brosch. 8,50 geb. 11,00 JL

W ic oft mich seit Kleinwiichtors erster Studie zu 
Anfang der 1880 cr Jahro dio K artelle Gegonstand 
wissenschaftlielier Untcrsuclning gewesen sind, vordient 
dns jiingsto W erk iiber Kartelle und TruBts yon 
B a u m g a r t e n  und M e s z l e n y  doch aufs nono Be- 
achtung nicht nur ais das unifasscndsto, das jo ubor 
den Gegenstand gcschricbcn wurdo, sondern und nicht 
zum mindesten auch der objektiyen W iirdigung wegen, 
die es ihm widerfahren liiBt. „Dio Kartello und Trusts 
bedeuten vom Śtandpunkt der G eregeltheit, Stiindigkeit 
und Yollkommenheit dor Produktion unbedingt oinon 
Fortschritt und wirken im allgem einen gunstig auf dio 
weitere Entwicklung der Produktion": das iBt das 
Urtoil der Yerfasscr, nachdem sie die W irkung dor 
Kartello und Trusts auf dio yerachiedenstcn Gebiete 
des W irtscliaftslebons, auf Produktion und Untornehmer, 
auf Arbeiter, Handel und Konsum untersucht haben. 
W enn sie in dor Darsteilung der K artellbewegung in 
den bodeutondsten Kulturstaaten auch entsprechend 
ihrer ungariBchen Nationalitiit den osterreichischen und 
ungariseben Kartellen einon breiteren Raum gonnen, 
ais den deutschen Leser im allgem einen interessieren 
wird, nehmen doch Deutschland und die Yereinigten  
Staaten vou Amerika naturgomSB den ersten Platz ein, 
jenes ais das Land uinfassondBter und hervorragondster 
Kartcllcntwickclung, dieso ala die Heim at dor Trusts.

Kommen nun dio Ycrfassor auch im allgem einen  
zu einem gilnstigen Resultat Ubor dio Kartello sowohl 
wio ubor die Trusts, so mcinon sio doch, dali sio 
durch dio wirtschaftliche Macht, die in einer Hand 
aufgohauft wird, dio Arbeit dom GroBknpitalismus 
gegeniiber in oin bedenklichcs Abbiingigkoitsyerhiiltnis 
zu bringen und im allgem einen dio Harten und Unyer- 
liiiltnisiniifiigkoiten dor Vormi>gensverteiliing zu steigern 
geeignot sind. „Dio Zentralisation, ein charakteri- 
stisches Merkmal unserer Zeit, ist cin unentbehrliches 
Mittel des znkiinftigen K ulturfortschritts; wir miisaen 
sie liaben, und es bleibt nichts iibrig, ais darauf 
bedacht zu sein, daB sie Unschuldige, dio mit ihr in 
Beriihrung kommen, durch ihro W ucht nicht crdriicke".

Dio Behandlung der Frage nun, wie dies moglich 
ware, bildet den zweiten Teil des umfangreichon Buchos. 
Nachdem dio Yerfasser die jetzige Stellung der Kartello 
und Trusts im Rochtssystem der yerschiedenen Kultur
staaten besprochen haben und mit den mannigfachen 
bereits yorgoacblagenen Mittoln, dio dom Staato fiir 
eine Interyention auf die W irksam keit der Kartelle 
und Trusts zu Gebote stunden, ina Goricht gegangen  
sind, ais da sind: Knssation deB Kartollvortragos, Ent- 
ziehungen der BtaatlicHgn Begttnstigungęn, Manipu- 
lationen m it den Zollen, AusschlieBung bei offentlichen 
Ausschreibungen, Teilung des Gewinnes usw., kommen 
sie auch mit eigenen Yorschliigen zur Losung des 
Problems. lii diesem letzten Kapitel weicht nun 
froilich das Buch yon seinem sonstigen lnbalt insofern 
ab, ais dio Yorschliige dorartig radikal-sozialistische 
sind, ais ob sich im Yorhergohcndon die Kartello und 
Trusts ais dio unhoilyollB ten, dem gesam ten W irt- 
schaftsleben gefahrdrohendston Gebildo entpuppt hatten, 
die mit der W urzel auszurotten das Interesse der Ge
sellschaft sclinellstens fordere.

Zu wio wunderbaren Konseąucnzen die Yerfasser 
gelangen, mag man daraus crsohen, daB der Grund- 
gedanke ihrer RoformyorschlSgo in folgendem besteht:
1. dio Offentlichen Lasten don Besitzeru kartellierter 
Industrien in dem Yerhiiltnis, in dom sie „einen der 
naturlichen Marktlage nicht entsprechenden Ge w i n n "  
erzielen, aufzubiirden und dio Konsumenton yon diesen 
Lasten zu befreien, damit gleichzeitig ihre Kaufkraft

zu erhohen; 2. die TJeberwiilziing diesor Belastung 
auf das Publikum zu yerbindern. Jenes kann nach 
Ansicht der Yerfasser durch eino kriiftig progroBsiye 
Einkommenbesteuerung und dio teilweiso Konfiszierung 
(progressiy 20 bis 50o/o) des „dio Morkmalo des un- 
yordienten W ertzuwachses an sich tragenden" Kartell- 
gewinnes geschehen; dio Ueberwnlzung dieser Lasten 
aber zu yerbindern, ware eine starko Beteiligung des 
Staates an der Produktion wenigstens bei dor Her- 
stellungyonRohstoffenund Ilalbfabrikaten das geeignete  
Mittel. Um das notige Kapitał dazu aufzubringen, 
Bchlagon sio einmal dio Emission yon Papioren und 
zwar, um dio Yolksklassen kleineren Einkommons an 
don Unternehmungen toilnohmen zu lassen, von sehr 
geringom Nominalworto mit einer Zinsgarantie, ander- 
seits staatlichen Liindorvorkaiif yor, der nicht nur 
bodeutende Geldmittcl fiir gewerbliebe Untcrnebmungen 
fliissig machen, sondern gleiclizeitig auch don weiteren 
Yorteil haben wurde, der steigenden Nachfrage nach 
Grund und Boden ontgegenzukommen.

Es ist in diosor Bosprechung unmoglich, niihcr 
auf solcho schwierigo Problemo einzugohen, insbe- 
sondero dio yielen Bedenken und Schwierigkeiten  
heryorzuheben, dio dieaon Yorachliigon entgegenstehen. 
Dali deron vielo Bind, dariiber sind auch dio Yerfasser 
nicht im Zwoi fol. Und doch sind sie Optimistcn genug, 
ihre Yorschlage nicht nur fiir die einzig richtigon, 
Bondern auch fiir durchfUhrbar zu lialten. Es diirfte 
wenige geben, dio ihnen hierin beipflichten konnen. 
W ir unserorseits mochton nur dio Frage aufwerfen, 
welcho Instanz denn oigentlich entscheidon soli, ob 
der erzielte Gewinn dor naturlichen Marktlage ent- 
spricht oder nicht. So umfassend und bedeutung8voll 
das W erk also in seinem  wirtschaftlichen Teilo auch 
ist, Beine sozialistisch angohauohton Vorschliige fiir 
ein Eindringen des Staates in dio W irksam keit der 
Kartello und Trusts sind im Grunde genommon 
phantastisch und im Rahmen unserer jetzigen W irt- 
schaftsyerfassung unroalisierbar. —r .

Einkommensteuergeselz. Text-Ausgabe mit An- 
merkungen und Saehregister von A. F e r n o w ,  
Geh. Ober-Finanzrat u. vortr. R at im Finanz- 
ministerium. Secliste, v o l lig  neubearbeitete 
Auflage. (Gutteutagsche Sammlung Preufii- 
scher Gesetze. Nr. 10.) Berlin 1907, J.G utten- 
tag, Verlagsbuchhandlung, G. m. b. H. Geb. 3 JL 

Dio Fornowsche Ausgabo des preuBischen Ein- 
kom m onsteuergeB etze8 bat sich durch dio klaro Dar- 
stollung, mit der sie auch dem Nichtjuristen das yollo 
Yerstiindnis der gesetzlichen Bestimmungen erschlieBt, 
yon jeher ausgezeichnet. Die vorliegende, durch dio 
Noyello des Einkommenstouergesetzea yom 19. Juni
1906 notwendig gewordeno Ueborarboitung teilt die 
Yorziigo dor friiheron A uflagon; sie kann daher 
gerade jetzt, wo dio Steuervcranlagung fiir 1907, zum 
erstonmal nach dem geiinderten Gesetze, boyorsteht, 
dem Steuerzahler lobliaft empfohlen werden. Die Eiu- 
leitung gibt einen kurzeń Ueberblick iiber die Ab- 
weichungen gegeniiber dem bisherigen Texte und 
schliigt ao gleichsam  oino Briicke yom alten zum neuen 
Gosetze.

P a r z e r - 31 i i h l b a c h e r ,  A.: Photogrdphisches 
Unierhaltungsbuch. Anleitungen zu interessanten 
und leicht auszufiihrenden photograjiliischen 
Arbeiten. 3Iit 140 Abbildungen. Zweite 
Auflage. Berlin 1906, Gustav Schmidt. 3 ,6 0 ^ ,  
geb. 4,50 JL 

Der reichhaltigo Inhalt — der auBer den ver- 
schiedenartigBten photographischen Aufnahmo- und 
Kopicryorfahren auch noch die Fcrrotypie, Relief-
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photographie, Pliotokeramik, Kinematographie, Farben- 
photographie und dcrgl. behandelt — macht in Yer
bindung mit der Fiille der Abbildungen (las yorliegende 
Buch zu einer Fundgrube fur jeden Am ateur, der 
neben crnster photographischer Betiitigung unterhal- 
tonde Experimente und photographische Scherzo Bucht. 
Dio Liebhaborphotographen untor unsoren Lesern 
mochten wir dahor auf das anrogpnde Work besonders 
hinweisen.

Teclinisrhfis Auskunftsbuch fiir das Jahr 1907. 
Notizen, Tabellen, Regeln, Formeln, Gesetzo, 
Verordnungen, Preise und Bezugsąuellen aut 
dcm Gebiete des Bau- und Ingenieurwesens 
in alpliabetischer Anordnung von H u b e r t  
J o l} ’. Mit 121 in den Text gedruckten 
Figuren. Yierzelmter Jahrgang. Leipzig, 
Iv. F. K oeh ler . Geb. 8 JL 

Getrou seinom Grundsatze, durch sorgfilltige 
Durchsiclit des Textos und mogliehsto Beriicksich- 
tigung dor W iinscho der Benutzor dea Buches diesos 
den BedilrfniBsen dor Praxis nach jeder Richtung hin 
anzupassen, hat der Yerfasser nuch bei der yorliegen- 
den Ausgabe dos boliobten Nachschlagowerkes zahl- 
roicho Artikel teils neu aufgenommen, teils yollstandig 
umgearbeitot. Einer niiheren Bosprecliung und bo- 
sondoren Empfehlung bedarf der „Joly“ nicht mehr; 
dio roicho F alle  wissenswerten Inhaltos fiihrt ihm 
ohnohin immer wieder w illige Abnehmer zu.

H a n u s  v. J  ii p t n e r , Professor an der Tech- 
nischen Ilocliscliule in W ien : Lęhrbuch der 
chemischen Technologie der Energien. II. Band: 
Die chemische Technologie der meclianischen 
Energie. Leipzig und Wien 1906, Franz 
Deuticke. 5 JL 

Nachdom der I. Band * die Umwandlung cliemischcr 
Energio in W arnie dargostellt hat (1. Buch: Brenn- 
stoffo, 2. B u ch : Technische Feuerungen und Kalte- 
maschinen), bringt der yorliegende Band die Um 
wandlung in mochaniseho Energie und behandelt 
Sprengstoffe und Yorbronnungsmotoren, letztere sehr 
kurz und lediglich yom Standpunkte dos Chemikers aus.

B. O.
Fehlands Ingenieur - Kalender 1007. Fiir Ma

schinen- und H iitten-Ingenieure herausgegeben 
von Professor F r . F r e y t a g ,  Lehrer an den 
tcchnischen Staatslehranstalten in Chenmitz. 
Mit zahlreichen Abbildungen und einer Eisen
bahnkarte. Berlin, Julius Springer. 2 Teile: 
erster Teil in Leder mit Klappe, zweiter Teil 
gehcftet, 3 Jb] Brieftaschenausgabe 4 Jfs.

In der diesinaligon Ausgabe des „Fehland" sind 
dic Kapitel „ T u r b i n e n ,  Y e r b r o  n n u n g s m o t o r e u ,  
E i s o n h i i t t e n w o s e n  un d  E i s e n g i o B e r e i “ neu 
bearbeitet, auBerdem das Kapitel „ B r e n n s t o f f e " ,  in 
dem insbosondere dio festen Brennstoffe. dieBrennoleund  
Bronngaso eingehonder behandelt werden, sowio kurzo 
Kapitel iiber „ D a m p f t u r b i n e n "  und „ W e r k z e u g -  
m a s c h i n e n "  zum orstenmal aufgenommen. Bei den 
zu „ D a m p f k e s s o l "  gehiirigen Kapiteln finden die 
Grundsittżo der W iirzburger und Hamburger Normen 
von 1905Beriicksichtigung. Dio „ K o s s e l b a u - R e g e l n "  
haben obonso wie dio untor das Kapitel „ B a u  w e s e n "  
gehorigen Abschnitto „Heizung und Liiftung yon 
Wohnriiumcn" zeitgemiiBe Aenderungon erfahren.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. -I S. 244
und Nr. 10 S. 636 bis 637.

P. Stiihlens Ingenieur-Kalender fiir Maschinen- 
und Iliittentechniker. Jahrgang 1907. Her- 
ausgegebon von C. F r a n z  en,  Ziyilingenieur, 
und Professor K. Ma t h e e ,  Ingenieur und Di
rektor der Konigl. Maschinenbauschulc in Gor- 
litz. Essen, G. D. Baedeker. 2 Teile: erster 
Teil in Lederdeckel, zweiter Teil gehcftet, 
zusammen 4 JL

Dem Yorliogenden 42. Jahrgaugo von Stiihlens 
Ingenieur-K alender ist die Eisonbahnkarto wieder bei- 
gegeben wordon, auf doren Riickseite die Personalien  
dor teohnischen Yoreino abgedruckt sind. Der ganzo 
T ext ist in einer scharfcn, leicht lcsbaren Schrift neu 
gesetzt. Auch ist boi sonst unyerandortor AuBstattung 
oin etwas schm aleres und hiiheres Format gowiihlt 
worden, um den Kalender ais Taschonbuch noch hand- 
liclier zu gestalton. Ein Teil der Toxtfiguron ist er- 
nouort und der Text solbst zeitgemfi.fi gefindort uud 
ergiinzt worden.

B erg- und Ifiltten -K alen der f i ir  das J a h r 1007. Mit 
einer melirfarbigen Eisenbahnkarte yon Mittoleuropa, 
droi Uobersiclitskartchen, einem Schrcibtischkalondor 
und drei loso boigefugten Beihoften. Zwoiundfiinf- 
zigster.Iahrgang. Essen 1907, G. D .Baedeker. Ilaupt- 
teil in Loder geb., Beilagen geh., zusammen 3,50 J6. 

Deutscher B ęrgw erks-K alender, Pcrsonal- und statisti- 
sches Jahrbuch fiir dio deutsche Berg- und Uutton- 
Industrio fiir das Jahr 1907. 5. Jahrgang. Hamm
i. W . 1906, Th. Otto Weber. In Leinen mit Yer- 
schluBklappo gid). 2,60 J t:

K alen der f i ir  B etriebsleitung und praktischen  M a- 
schinenbau. 1907. XY. Jahrgang. Hand- und 
Hilfsbuch fiir Beaitzor und Loiter maschinoller An
lagen, Botriebsboamte, Techniker, Montouro und 
solche, dio os wordon wollen. Unter Mitwirkung 
erfahrenor Betriebsloitor herausgegeben von H u g o  
G t i l d n o r ,  Fabrikdirektor. Mit Ober 520 Toxt- 
figuren. Leipzig, II. A. Ludwig Degcner. Erstor 
Toil in Leinen (bezw. in Leder ais BrieftaBchc) geb., 
zweiter Toil geh., zusammen 3 (bezw. 5 J6).

K olen der f i ir  E isenbahn-Techm ker. Bogriindct yon 
Edm. lleusin gcr yon W aldegg. Neu bearbeitet untor 
Mitwirkung yon Fachgenossen von A. W. M e y e r ,  
Regierungs- und Baurat in Allenstein. Vierund- 
dreiBigster Jahrgang, 1907. Nebst einer Beilago. 
W iesbaden 1906, J. F. Bergmann. Ilauptteil in Leder 
geb., Beilago goli., zusammen 4 Jf>.

K a len der f i ir  Strafien- und W asserbau- und C ultur- 
Ingenieure. Begriindet yon A. Rheinhard. Nou 
bearbeitet untor Mitwirkung von Fachgonossen von 
R. S c h o c k ,  Regierungs- und Baurat in Stettin. 
YierunddreiBigBter Jahrgang, 1907. Nobst droi Bei
lagen. W iesbaden 1906, J. F. Bergmann. Haupt- 
teil in Leinen geb., Beilagen geh., zuBammen 4 J6. 

K ra f t .  Ein Hand- und Hilfsbuch fiir ICraftanlagen- 
Besitzcr, Fabrikloiter, Ingenieure, Techniker, W erk- 
fiihrer, Workmeistor, Montcure, Maschinisten, Heizer. 
Bearbeitet und herausgegeben yon der Redaktion 
der Zeitschrift „Kraft". Neunzehnter Jahrgang, 
1907. Mit oiner Eisenbahnkarte und zahlreichen  
Holzschnittcn im Text. Berlin, Yerlag yon Robert 
Tessmer. Geb. 2 J&.

M ascliinenbau- und M etattarbeiter-K alender f i ir  1907. 
H erausgegeben von C a r l  P a t a k y  unter Mitwirkung 
vieler Fachlouto. XX VII. Jahrgang. Reich illu- 
striert. Berlin S. 42, PrinzenstraBe 100, Yorlag yon 
Carl Pataky. Geb. 1,10 (einschl. Porto). 

P o l s t e r s  Jahrbuch und K alen der f i ir  K ohlen-Ilandel 
und -In du strie  (bisher Kalender fiir Kohleninter- 
essenten). Siebenter Jahrgang, 1907. Leipzig,
II. A. Ludwig Degener. In Leinen geb. 4 J6, in 
Leder geb. 6
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C. R egenhardts Geschćiftskalender f i ir  den W eltverkehr. 
H erausgegeben von C a r l  R e g e n h a r d t .  1907. 
ZwoiunddroiBigster Jahrgang. Berlin SAA7., C. Regen
hardt, O. m. b. II. Geb. 3 Jt.

Ferner sind bei dor Redaktion folgende W erke 
eingegangen, dereń Besprochung yorbehalten bleibt. 
B o m b o m ,  B e r n h a r d ,  Patentanwalt, dipl. In- 

genieur fiir Maschinonbau und Elektrotechnik : Das 
Patent vor dem Patentam i und nor den Gerichten. 
Berlin SAY. 61, GitschinerstraBe 2, Selbstverlag dea 
VerfftBsers.

B o i s e  h e ,  " W i l h e l m :  Im  Steinkohlenwald. Alit
zahlreichen Abbildungen von Rud. Oeffinger. Stutt- 
gnrt 1906/ Kosmos, G esellschaft der Naturfreuiule 
(GesehiiftsBtelle: Franckhsche Arerlag8handhmg).
1 Jt\ geb. 2 itt.

Die Dampfmaschinen  unter hauptsiichlichater Bcriick- 
sichtigung kompletter Dampfanlagen sowio markt- 
fiihiger Maschinen. Fur P rasis und Schnie be- 
arbeitet Ton H e r m .  H a e d c r ,  Zivilingcnieur. 
Aehte, yermehrte A uflage. I. Band: Berechnung 
und Dotails. Mit etwa 2100 Figuren, 296 Tabellen 
und zahlreichen Beispielen. Duisburg 1907, Selbst- 
yerlag yon Herm. Haeder. Geb. 12,50 Jt.

Das Stcmpelsteuergesetz yom 31. Juli 1895 nebst 
Aimfulirungsbeetimmungen, dem ErbschaftBateuer-, 
AYechsoTśŁempolsteuer- und Reichaatempelgesetz. 
Kommentar fiir don praktischen Gebrauch. IlerauB- 
gogebcn von II. II u m m o 1, AVirklichem Gehoimen 
Ober- Finanzrat und yortragendein Rat im Finanz- 
ministorium und F. S p e c h t ,  Reichsgericlitarat. 
SchluBlioferung. Berlin 1906, J. Guttentag, Yerlags- 
bnchhandlung, G. m. b. H.

Industriełle
l»io Lago dos Rohoisongescliaftes.

Mit der ńeuerlich eingetretenen erheblichen Auf- 
wartsbewegung der Preiso auf dem englischen Roh- 
eiseninarkte hat aich dio Nachfrago nach deutschem  
Roheisen fiir das erBto Semestor 1907 noch gesteigert. 
Die Knappheit an Roheisen fiir prompte Lieforung 
hSlt unyermindert an. Die A^crkiiufo an Puddol- und 
Stahleisen sind nunmehr auch fiir das zweite Quartal
1907 fast yollatandig abgeachlossen.

Eison/.iille und Lago des Eigenmarktcs 
in Oostorreicli.

Yor einigor Zeit hatten, wie die „Oestorreichisch- 
Ungarische Montan- und M otallindustrie-Zoitung1' 
berichteto, * mohrere osterroiehische Abgeordneto in 
einer sowohl dem Handels- wio dem Finanzminister 
iiberroichton Intorpollation sich iiber die holion Preiso 
und langen Lieferfristen der oinhoimischen Eisenwerke 
boschwert und in A^erbindung damit eine ErmiiBigung 
dor Eiaonzolle yerlangt. Daraufhin hat, dorBclben 
Quclle** zu folgo, dor Areroin der Montan-, Eisen- und 
Maschinen-Industriellen in Oesterroich dem Ministor- 
priisidcnten und dem Finanzminister oine Gegenschrift 
unterbreitet, dio sich zu der erwahnten Frage etwa 
folgendermaBen iiuBert: Zunachst wird der Forderung, 
die Eisenziillc herabzusetzen, mit dem Einwande be- 
gegnet, daB in den neuen Zollyertriigcn dio Zoile 
fiir dio Eisenhalbfabrikate entweder unverandert 
geblieben odor ermalligt worden seien, wahrend man 
die Zoile der Eisen yerarbeiteiulen industrien woaont- 
lich orhobt habe. A is yollig unrichtig wird die Dar- 
stellung bezeichnet, daB dio Eisenwerke ea untorlasaen 
nfitton, ihre Leistungsfiihigkeit zu steigern, yielmohr

* 1906 Nr. 43.
** 1906 Nr. 48.

L e s c h a n o w s k y ,  H .: Gcmeinrcrstandliche erste
E infiih ru ng  in die hohere M athem atik und dereń 
Anwendung. Mit 34 Figuren im Text. AYien 
1906, Carl Frotnine 2,50 ^ft (3 Kr.).

M o n a a c h ,  B o r t  h o ł d ,  D r.-Ing.: Elektrische Be-
leuchtung. (Repotitorion dor Elektrotechnik. Her- 
au8gcgebcn yon A. IConigswerther. YIII. Band.) 
Alit 83 Abbildungen. Hannoyer 1906, Dr. AIax 
Jiinocke. 5,60^*, geb. 6 ,2 0 ^ .

S o l  ha cl i ,  K a r l ,  Goli. Borgrat: J llu strier tes H atid- 
lexikon des Bergwesens. Abteilung 1. Lcipzig 
1906, Carl Scholtze (AAr. Junghans). 3 Jt. (Das 
AVerk soli in etwa acht Abtoilungen erscheinen; 
einzelno Abtoilungon werden nicht abgegobon.)

S tru cttira l Engineering. Bock One : Tables, by E d 
w a r d  G o d f r o y , Structural-Engineer for Robert 
AY. Hunt & Co. Pittsburg, Pa., Solbstverlag des 
Arorfassers. In Leder geb. 2,50 §.

Reichsstempelgesctz (BorsenBtouorgosetz) yom 3. Juni 
1906 mit den Ausfuhrungsboatimmungen unter be- 
sondoror Boriickaichtigung der Entseheidungon der 
Verwaltung8beh6rden und dea Reichsgerichts. Alit 
einem Anhang: Das Gesetz, botreffond dio AYetten 
bei offentlich yeranstalteten Pferdcrenncn (Totalisator- 
gesotzi vom 4. Juli 1905 nebst Ausfiihrungsbestim- 
mungen. Neunte, nmgearboitete und yermehrte Auf- 
lage, yon Regierungsrat P. L o e c k ,  Justitinr an der 
Proyinzial-Steuer-D irektion in Berlin. Borlin 1906, 
J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung, G. m. b. II. 
(Nr. 18 dor Guttentagachen Sammlung deutscher 
Reiehsgesetze. T ext-A usgabe m it Anmerkungen.)

K a t a 1 o g  o :
C h i c a g o  P n e u m a t L c  T o o l  C o m p a n y * :  F ranklin  

A ir  Compressors.

Rundschau.
lediglich die Preiso heraufsetzton und die Auafiihrung 
der iibornommenen Auftriige auf vielo Jlonate hinaiis- 
schleppten. Die Lieferfristen der heimischon Eison- 
werke seien derzoit nicht liinger ais 4 bis 6 AArochon, 
wiihrond in Deutachland angcsichta der Hoehkonjunktur
7 bis 8 Alonate an der Tage8ordnung aoien. Dio AVerke 
hiitton nichts yorabsiiumt, um ihro Einri.chtungon zu 
erweitern; doch konne man dio Leistungsfahigkeit 
nicht iiber Nacht der jeweiligon Nachfrage cntsprecliend 
erhohen. Daran hindere der Mangel an Koks, da 
letzterer im Inlande nicht hinreichend yorhanden und 
in nonnenswerten Alengon iiberhaupt nicht zu haben 
soi, sodaB Bolbst Amorika, England und Deutsehland 
ihre Eisenorzeugung dom augonblicklichen Bedarfe nicht 
mehr anzupassen yormocliten, und yielfach an dio iister- 
reichischen AArcrko das \'orlangen gestellt werde, 
Eisen nach Deutsehland zu den yollen Inlandspreisen 
zu liofern. Dio Eingabe weist ferner auf den fiihlbaren 
Arbeitcrmangel hin, zu dem die fortwahrende Ans- 
wanderung, insbesondere aua G alizien, beitrago. 
Dio Preiserhohungen im Inlande hielton durchaus nicht 
Schritt m it denen im Ausland. Denn wahrend eng- 
lisches GieBeroirolieisen yom Juli 1905 bis Oktober 
1906 yon 45 sh 3 d auf 58 sh 3 d, also um nahezu 
30 o/o, in Deutsehland FluBeisen seit Jahrcafrist von 
10,80 Jl- auf 14,25 Jt und Schwoilieison yon 12,80 A  
auf 16,50 si! fiir 100 kg geatiegen se i, habe sich 
wiihrend der gleichen Zeit in Oesterreich der Preis 
dea Handelseisens nur um 2 Kr. fiir 100 kg erholit. 
Die derzeitigen Preiso des Handelseisens in AVien 
blieben mit 21,50 Kr., boi FluBeisen um 4,50 Kr. und 
bei Schweilieiseii um 7,00 Kr. fiir 100 kg, gegen die- 
jenigen Preiso zuriick, dio sich auf Grund der 
gonannten Notiorungen deutachen Eisens bei voller 
Ausnutzung des Zollschutzes orgeben wurden. Zum 
Schlufi wird in der Denkschrift dem Erstaunen Ausdruck
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gegcben, dali gorade iii Oesterreich, obwohl daselbst 
dio Yerhaltnisso augenblicklicli giiiistiger seien ais 
im Auslande, solche Beschwerden erhobeii wurden, 
wiihrend niclits dariiber verlaute, dali in den Parla
ment en Deutschlands, Englands und Amerikas oin 
Abgoordnetor yersucht habe, durch eine Interpellation 
den unabwendbaren Gang der AYirtschaftsergebniHHO 
i!u andern.

Actioiigesellsehaft Oborfoilkor Stahlwerk, vonnals 
€. Poensgen, Giesbers & Cio., Diissoldorf-Oborbilk.

Der Bericht des Vorstandes iiber das Geschitfts- 
jahr 1905/06 fiibrt aus, dali dieses reichlicho Be- 
schaftigung fur alle W erksabteilungen, wesentlich  
liohero Preise fiir . Rohstoffe und Brennmaterialien  
und hohere Lohno brachto, aber nur eine goringe 
Aufbcsserung der Yerkaufspreise. Wenn trotzdem 
nach mehreren Yorlustjahron ein einigermaBen be- 
friedigender AbschluB orzielt werden konnte, so ist 
das hauptsachlich durch dio yoile Ausnutzung der 
gesam ten, bedeutend erweiterton und yerbosserten 
W orkseinrichtungen ermoglicht worden. im  ganzen 
sind,fiir Neuanlagcn 510 316,51 J t yerausgabt worden, 
und dio Leistungsfahigkeit bat sich damit bedeutend 
erhoht. Der Yersand an Schmiodestuckcn und Eisen- 
babnmaterial stieg von 6666 t im yorigen auf 
9656 t im letzten G eschaftsjahrc, der Gesamt- 
umschlag bob sich um mehr ais 1 Million Mark. 
Von gróBeren Betricbastorungen blieb das Werk 
verscbont, doch hatte es zeitweilig empfindlich 
unter Kohlenmangel zu leiden, so daB es zu 
groBeren Beziigen auslandischęr Kohlen gezwungen 
war. Der BetriobsiiberschuB stelit sieli auf 609 596,08 
(i. Y. 430 374,29) Jt, wovon fiir Geschiiftsunkosten 
145 775,61 (123 653,80) J t,  fur Zinsen 43 905,95
(67 568,39) J t , fiir Abschreibungen 212 059,08 
(160 2 0 6 ,2 2 )^ , fiir Zuweisung auf Delkredere-Konto 
25 000 (20 000) J t  und fiir dio Rucklage 30 000 J t 
abzusetzen sind, so daB ein Reingewinn von 152 855,44 
(58 945,88) J t  yerbleibt. Hieryon werden 6 o/o D iyi
dende auf die Yorzugsaktien =  60 000 J t auggeschiittet, 
die iibrigen 92 855,44 J t  werden auf neue Rechnung 
yorgetragen. — Die auBerordentliche Generalversamm- 
lung yom 20. Juni 1905 hatte beschlossen, 750 0 0 0 ^  
durch Zuzahlung yon je  750 J t  auf 1000 Aktien, die 
dadurch bevorrechtigt werden sollten, aufzubringen. 
Dieso MaBregel ist durchgefiihrt. D ie eingegangenen  
750 000 ^  sind mit 126 742,57 zur Tilgung der 
Unterbilanz aus dem Yorjahro benutzt und mit 
623 257,43 zu auBerordentlichen Abschreibungen 
auf dio Anlagowerte yerwendet worden. Das Grund- 
kapital der Gesellschaft besteht nunmehr aus 2000 
Stammaktien und 1000 Yorzugsaktien; letztere er
halten aus dem fur die Aktioniire yerfiigbaron Rein
gewinn zumiehst eino Yorzugsdiyidende bis zu 6 o/0, 
wahrend der Restgewinn auf alle AktiengleichmaBig 
yertoilt wird.

DiisseMorfer Eiseuhuttongesellscliaft 
zu Dusseldorf.

Nach dem Berichte des Yorstandes entwickelte 
sich daa am 30. September aligelaufene Geschaftsjahr 
unter dem Einflusse der guten Lage des Eisengewerbes 
nicht ungiinstig, obwohl das W erk mancherlei 
Schwierigkeiten durch Mangel an Kohlen und Ar- 
beitskraften, insbesondere aber durch eine yoriiber- 
geheude Storung an der W alzonzugmaschine, zu ilber- 
winden, hatte. Die Erzeugung belief sich auf 20 542 t 
gegen 19 929 t im Jahre zuyor. Der Reingewinn  
einschlieBlich des Gewinnrestes yon 951,40 J t aus 
1904/05 bolauft aich bei 50 064,69 Abschreibungen 
auf 219 726,19 J t. Aron diesem Betrage sollen  
1 0 9 3 8 ,7 0 ^  der Riicklago uberwiesen, 25510,69 J t

ais Tantiómen yergiitet, 1 5 0 0 0 0 ^  (10o/o) ais Divi- 
dendo ausgeschiittet und 33 270,80 J t auf neue Roch- 
nung yorgetragen werden.

F r led . K rupp, A k tie n g o se llsc lia ft  zu Essen  
a. <1.  ltu h r .

Dem  Berichte des Direktoriuma iiber das am 
30. Juni 1906 abgelaufene dritto Gescbaftsjahr der 
Aktiengesellschaft entuelimen wir folgendes:

Der Bostand an Immobilien betrug am 30. Juni
1906 176 941 301,03 ^ ,  die Abschreibungen an den 
im m obilien sind mit 1 4 3 0 3 5 8 1 ,3 3 ^  eingestcllt, so dali 
aich dio Immobilien fur die Bilanz auf 162 637 719,70 JL 
berechnen; dio W orksgerato und Transportmittel sind 
mit 8 158 032,73, JL bewertet, das Inyontar an Yorraten, 
halb und ganz fertigen W aren mit 115 605 255,62 JL. 
Dio Patcnte und Lizonzen sind mit 1 696 738 JL yor
getragen ; K asse, W echsol und Bankguthaben bc- 
tragen zusammon 12 050 276,80 JL. Yon dor Summo 
der Wertpapicre und Bęteiligungen mit zusammen 
61 569 238,75 JL entfallcn auf fostyerzinslicho W ert- 
papicro 42 81)4 532,82 J ( , auf andere W ertpapicre und 
Beteiligungen 18 674 705,93 JL.

Hierzu wird bemerkt, daB dio bei dor Firma bc- 
sfcehonden Pensionskasson fur Bcamte und Arbeiter 
in gesonderter Yerwaltung stehon; das in mttndel- 
sicheręn W erten angelegte Yormogon diesor Kasscn 
im Nennbetrage yon 27 104450 JL erschoint daher nicht 
im Jahresabscbluase der Firma. Die sonstigen Debi- 
toren bclaufon sich auf 41 835 354,32 JL\ darunter be- 
iinden sichG uthabenfiirLioferungeti m it25566 144,43 JL 
und Abschlagszahlungen an Bauunternehmer, Łiefe- 
ranten usw. mit 9 071 208,49 ^ .

Yon don beidon Anleiben steht dio dos Jahres 1893 
(24 Mili. Mark) noch mit 17 582 0 0 0 ^ ,  die yon 1901 
(20 Mili. Mark) noch m it 19 289 750 .M. aus. Ausgolost 
wurden im abgelaufenen Geschiłftsjahro die yertrags- 
maBigen BotrSge, und znar yon der iilteron Anleihe 
685000 JL, yon der letzten 401 0 0 0 ,,# , zusammon also
1 086 000 JL. Die Delkredere- und Garantiefonds, dar
unter der allgem oinoDclkredcrefonds,dieRuckstellungen  
fiir Garantioyerbindlichkeiten, Bergschaden u.dergl. be
tragen 8 9 0 0 1 3 0 ,8 3 ^ . Die Kapitaldepositen von Ar
beitern und Boamten belaufen sich auf 26 526 467,35 J l  
und werden mit 5 o/0 yerzinst. Auf abgeschlosscnc Liefe- 
rungsgeschafte wurden 102 453 050,81 JL angczablt. 
Dio sonstigen Kreditoren betragen 43 476692,33 ^#; 
darunter sind die Forderungen von Lieferanten mit
8 206217,16 ^ ,  die Fonda fiir Unterstutzungs- und 
iihnlicho Zwecke mit 8 481 328,83 JL, Lotnie, Frachten, 
Ziille, Anlcihezinsen und andere am JabresschluB noch 
nicht fiillige Ycrbindlichkoiten mit 19128 627,99 JL 
enthalten. Samtliche W erke der Firma erzielten einen 
BetriebsiiberschuB yon 30 279 127,76 J l ,  an Zinsen 
wurden 357 019,72 JL mehr eingenommen ais auf- 
gewendet und an yerschiedenen Einnahmen konnten
2 346 770,66 J l  gebucht worden, so daB sich ein Rob- 
gewinn yon zusammen 32 982 918,14 JL ergibt, Da
gegen betrugen die Auagaben fiir Steuern (darunter 
die Halfte des Aktionstempels m it 1 600 000 J l)
3 699 832,79 JL, fur die gesetzliche Arbeiteryersicho- 
rung 3 126 728,08 ^# und fiir W ohlfahrtszwecke aller 
Art 5418262 ,17  JL. Mithin stelit sich der Reingewinn  
des Geschitftsjahres 1905/06 auf 20 738 0 9 5 ,1 0 ^  oder 
unterZu rechnung des Ge winnyortrages von 187 638,77 JL 
aus 1904/05 auf 20925 738,87 J l .  Die am 8. Dezembor 
d. J. abgehaltene Generalvorsammlung beschloB, bior- 
von 1 036 945 J l  (5 o/0) der gesetzlichen Rucklage zu 
iiberweisen, ferner 3 500000 JL der Sonderriicklage 
zuzuwenden und eino Diyidende yon 16000 000 J l  
(10 o/o) auazuschiitten. Sie genehm igte ferner die 
Yorschlage dea Diroktoriums und AufsichtsrateB, fiir 
die bereits begonnene Erweiterung der W erksanlagen  
und dieErwerbung der Fiirstlich Solma-Braunfclsischen 
Eisensteingruben das Akiienkapital um 20 000 000 J l
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zu erb o hen. Dieser Betrag wird von derFam ilie Krupp 
iibernommen werden, und zwar sollen 5 000 0 0 0 b o -  

fort, die weiteren 15 000 000 ..// am 31. Dezem ber d. J. 
eingezahlt ■werden.

Mit Dank erwiilmt das Direktorium in seinem  
Berichte noch dio hochherzigen Stiftungcn und Zu- 
wendungen von rund 3 0 0 0 0 0 0 ^ ,  die aus Ani a I! dor 
Yermiihlung von FrSuloin Bcrtha Krupp m it Herrn 
Gustav von Bohlen und lla lbach untorm 15. Oktobor 
d. J. von Frau F. A. Krupp und dom jungen Paare 
zugunston der W erksangckiirigen und weitorer Kroise 
gomacht worden Hind.

Goorgs-Marien-Bergwcrks- und Iliitteu-Yeroiii, 
Aktien-Gesellschaft zu Osnabriick.

Dor Bericht dos Yorstandos iibor das letzto Ge- 
schiiftsjabr erwiihnt zunachst, daB der Reingewinn 
des Y orhergehondon  Jahres in Hohe von 744 247,81 
nicht in dor anfanglich vorgęschlagoncn W eise bat 
Yertoilt  werden konnen, sondern bis auf 7814,15 
dic der gesetzlichen Riicklage zugoflossen sind, .zur 
Bildung oines besondoren Resorvefonds gedient hat, 
durch den dio infolgo Schlagwotter-Explosion am
6. Dezember 1905 auf der Zeche W erne ontstandenon 
Schaden ausgoglichon w o rd en  sollten. A uf diesen 
Roseryofonds w u rd e n  bis zum Schlusso des Berichts- 
jahres 445943,05 J t verrccbnet. AuBerdem erfordorto 
die Zeche W erne oino BotriebszubuBe von 97 594,46 J t , 
wiihrond  dio Abteilungen 1’iesborg, Goorgsmarien- 
liiitte u n d  Osnabriick bei einem Botriobsiiborscliusso 
von 3 266 313,95 (i. Y . 2 945 923,44) nach Abzug 
der allgem einen Unkosten (602 747,56 *,£), Hypotheken- 
zinson (320 000 Jl), Aufwondungen fiir Instandbal- 
tung der Worko (321 638,85 ^ )  und Abschreibungen 
(859 359,19 ,/£) einen Erlos von 1 162 568,35 J t  er- 
z ie lten ; der Reingewinn des ganzen Unternehmens 
fiir 1905/06 belituft sich somit auf 1 064 973,89 Jt. 
Der Betrag soli wioderum zuriickgestellt werden, um 
dio weiteren Yerlusto, dio der G esellschaft durch den 
Unfall auf Zeche W crnc erwachsen sind, zu begloichon.
— Boi der Abtoilung W  o r n e  beliof sich dio Kohlen- 
forderung auf 123 709 (162 065) t, dio Erzeugung der 
Ringofonziegelei auf 8 719 000 (5 866 000) Steino und 
dio Arboiterzahl auf durchachnittlich 1096 Mann. In 
den Steinbriichen der Abteilung P i o s b o r g ,  dio ins
gesam t 1049 Arbeiter beschiiftigte, wurdon 435 181 
(385 054) t bearbeitoter und unbearbeitoter Stoino go- 
wonnen, in dor Zomentwarenfabrik fiir 215 358 
(95 712) ,/tt Fabrikate abgesetzt. Die Abteilung G o o r g s -  
m a r i e n h i i t t e  fordorto aus don cigonen Gruben 
281 576 (188 942) t Erze und stoilte 126 000 (99 475) t 
Koks sowie 112680 (93610) t Roheisen ber. Die Eisen
gieBerei crzeugto 11 176 (9356) t GuBwaren, von denen 
9016 t an fremdo und 1567 t an die eigenen Botricbo 
geliofert wurden. An Schlaokenfabrikaten wurden 
1271 (429) t Zcinent, 2648 (3798) t Mortel und
15 993 100 (10 965 800) Schlackcnsteino produziert. Die 
Arbeiterzahi in den Bctrieben der Abteilung betrug 
2548. Das Anwachsen dor Erzforderung wurde durch 
die Yerstarkten Anspriiehe des llochofenbotriobes 
lieryorgerufen; dieso wiedorum waren auf den gegon 
Endo des Yorigen Geschiiftsjahres eintretenden vor- 
inehrten B e d a r f  an Roheisen, d e r  unvermindert an- 
hielt, zuriickzufiihren, so daB vier. Oefen das ganzo 
Jahr hindurch im Fcuer standen. Dadurch, daB dio 
erste Maschine der Gaskraftzentrale fertiggestellt und 
in Betrieb gesetzt, sowie oines der boiden alten Koks- 
ofensystome, die aus 50 Oefen bestehende Batterio A, 
zu einer Anlage mit Gewinnung der Nebenprodukte 
umgobaut wurdo, war es schlioBlich sogar moglich, 
auch den funfton Ofen noch auzublasen. Um den bei 
gleichzoitigom  Gange siimtlichor Hochofen nicht mehr

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1905 Nr. 23 S. 1387.

Yorhandenen Gebliise - Riickhalt wiederherzustellen, 
mufito eine yierte Dampfgebliisemaschine beschafft 
werden; dieselbo wird bis zum 1. Januar 1907 be- 
triebsfiihig. Dio schon Yor Jahren in Angriff ge- 
nommenen Bauten fiir dic neue Martinhutto und die 
neuen W alzwerke machten gute Fortschritte und sollen  
gegen Endo Juni nachsten Jahres fertiggestellt sein. 
Bei der Abteilung O s n a b r  ii c k  waren die W alzwerke 
anfiinglicli wegen unzureichender Auftriige Yon seiten  
des Stalilwerks-VorbandeB nicht yoII beschaftigt; fiir 
den groBten Teil des Borichtszoitraumes indessen 
waren, abgesehen Yon bmpfindliehem Arboitermangol, 
allo Botriebe in gutem Gange. Besonders befriedigend 
gestaltete sieli dio Fabrikation der StraBenbabn- 
Oborbau - Spezialitiiten dos W erkes. Im einzelnen 
wurdon yon der genannten Abtoilung bei einer Ar- 
boitorzahl yoii  1761 Mann erzeugt: 92 520 (78413)  t 
Halbfabrikate (Uohstahl usw.)., 68 134 (59 229) t Fertig- 
fabrikato (Schienen, Schwellen und dergl.), 6389 
(6544) t GuBwaren nnd 6311 (4166) t fouerfesto Steine. 
Das Ergebnis des Stablworkes litt, ebenso wie das 
der Abteilung Georgsmarienhiitte, untor dem Uin- 
stando, daB infolgo- des Ausfalles dor Koblenzufuhr 
yon Zecho Worno der ganzo Bedarf an BrennstoiFon 
seit Dezember 1905 zu hoheren Preisen und in teil- 
weise wenig geoigneten Sorten yom Kohlensyndikate 
bezogen werden muBte. — Die an fromde Abnelimer 
abgosetzton Erzougnisso a l l e r  Yier Abteilungen hatten 
einen W e r tv o n  18453341 (i. Y. 15586 169) Da- 
noben betrug dio Summę der Liefcrungen der einzelnen 
Abteilungen. untereinander 5 305 626 (4 678 422) J t. 
Auf den yerschiedenen W erken des Vereines wurden 
insgesam t 6454 Arbeiter m it oiner Lohneinnahme von
6 973 449 J t beschaftigt.

Gutohoffimiigshiitto, Aktion-Yoreln fiir Bergbau 
und Hiittenbetrieb zu Oborliausen 2 (Rlieinland).

Dem in der I la u p tY e rs a m m lu n g  yom 30. Noyember 
yorgolegten Berichte des Vorstandcs ist zu entnehmen, 
daB das Geschaftsjahr 1905/06 fiir don Yerein oin 
wesentlich besseres Ergeimis aufzuweisen hatte, ais 
dor Y orhergegangene Rechnungsabschnitt. Dio Nach
frago nach den Erzeugnissen des Unternehmens war 
bei steigendon Preisen so stark, daB siimtliehe B e
triebe gut bo8chiiftigt werden konnten; einzelne inuBten 
sogar bis an dio Grenzen ih re r  Leistungsfiihigkeit 
angespannt werdon. Die Mohrerzeugung betrug an 
Kohlen 34,27 o/g, a n Eisenorzen 4,62 o/o, an Dolomit 
2 4 ,7 5  o/0, an Roheisen-11,92 o/0) an Walzwerksprodukton 
17,Cl°/o und an Fabrikaten der Abteilung Storkrado
22,42 °/o; dagogen ging dio Kalksteingewinnung um 
7,84 °/o zuriick. Im Stahlwerks-Yerbande erreichte 
die Gutehoffnungshiitto einon derartigon Anteil an den 
Lieferungen iiber die Beteiligungsziifor hinaus, daB 
der Yerein nach diesor Richtung hin unter den Yer- 
bandsworken dio erste Stello oinnahm. Um dio Hiitten- 
werke und insbesondere die Hochofennnlage leistungs- 
fiihigor zu gestaltcn, beschloB die auBerordentliche 
Hauptversammlung yom 24. September 1906, das 
Aktienkapital zwecks Ausbaues der W erke um 
20 000000 *# zu erhohen. Auch soli durch den wei
teren Bau yon W ohnhausern dio Erhaitung eines guten  
Arbeiterstammes und dio Heranziehung noch fehlendor 
Arbeitskriifte gefordert worden. — Aub den Mit
teilungen des Borichtes iibor dio einzelnen Betricbe 
geben wir Nachstehcndos w ied er: Die S t e i n k o h l o n -  
f o r d e r u n g  siimtlicherScliiichte der Zeche Oberhausen- 
Osterfold belief sich auf 2 553896 (i. Y. 1857 332) t, 
die der Zecho Ludwig auf 194 093 (189 231) t, im 
ganzen also auf 2 747 989 (2 046 563) t. Der E i s e n 
s t e i n  b e r g b a u  ljeferto aus dem eigenen und dom 
gem einscbaftlichen Grubenbesitze 345 492,5 (341 827) t 
Minette und 31 504 (18 534) t Rascnoisenstein oder 
zusammen 376 996,5 (360 361) t Eisenerze. Der Betrieb
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tler K a  I k s  t o i n -  und D o l o m i t b r f l c h e  ergab 
98 520 (106 905) t Kalkstein und 18 950 (15 190) t 
Dojpmit. A uf.der E i s e n  h i i t t o  O b e r h a u s e n ,  dio 
insgesam t 2251 Arbeitor und Beamto beschiiftigte,
81 and on yon don vorhandenon neun llochofon durch
schnittlich acht im Fcuer. Ofen Nr. 2 wurde am
2. Mai 190S angeblasen, dagegon am selben Tago 
Ofen Nr. 7, der seit 1. Novembor 1900 betrieben worden 
war, ausgeblasen. Yon den 450 Koksofen dor Hiitte 
waren durchschnittlich 439 im Betriobo; yerkokt 
wurden darin 450 839 t gcwaschene Kohlen oigener 
Forderung. Dio Gesamtorzeugung an Roheisen betrug 
482 979 (431 543) t, wobei 1 074 341 t Rrze und 79 329 t 
Kalkstoino yerschmolzen wurden. Das Ausbringen 
der Erze ergnh im Mittel 45,12 (44,12) o/o. Yon dem 
erblaeenon Roheisen yorbrauchten die eigenen AYerke 
441 560 t, wilhrend 45 076 t yerkauft wurden. Auf 
der Hiltto wurde eine weitere 1000 P. S.-Gasdynamo- 
maschino zur Erzeugung yon Drehstrom aufgestellt; 
fernor wurdon eine zweite lOOOP.S.-GaRgehlasomaschino, 
drei neue Cowporapparate und zwei Kupoliifen in 
Betrieb genommen. Das W a l z w e r k  O b e r h a u s e n  
crzcugte an fertiger W aro 156 577 (139 0.11) t, das 
W a l z w o r k  N e  u - O b e r h a u s o n  desgleichen 245509  
(202 198) t, und an H albzeug fiir das zuerst genannte 
W alzwerk 190 178 (169 475) t. Im Stahlwerk yon 
Nou-Oberhausen wurden 323 549 (270 036) t Thomas- 
und 134 967 (117 732) t Martinstahl hergestellt, ins- 
gosamt also 458 516 (387 708) t Rohstahl. Im W alz- 
und Stalilwerksbetriehe heider Anlagen waron durch
schnittlich 2478 Angestellto beschiiftigt. Yon der 
Abteilung H a m m e r  N e u e s s e n  wurden 12 797 
(12 409) t fouerfesto Stoine, yon den Ringofenziege- 
leien der Zeche O b e r h a u s e n  - O s t e r f e l d
9 354 195 (8 706 265) und yon der Ziegelei W a l  su m  
3 543 000 Ziegelsteino angefertigt. D ie A b t e i l u n g  
S t e r k r a d o ,  die neben den M aschinenhauwerkstatton 
eino Eisen- und MetallgieBerei, eine Hammerschmiede, 
eino StahlfornigieBerei, eine Kossolschmiedo und eine 
Briickenbauanstalt umfaBt, yerrechnete im Berichts- 
jahro an fertiger Arbeit unter EinschluB der auf 
13 808 (13 185) t zu beziffernden Lieferungen fiir dio 
eigenen W erke 77 060 (62 946) t; sio gab 2942 Be
amten und Arbeitern sowie aufierdem auf don aus- 
wiirtigen Baustellen noch 213 fremden Leuten Be- 
schiiftigung. Der Gesamt-Giiterumschlag (Eingang 
und Ausgang) im R h  e in  h a f e n  W a l s u m  Btellte 
sich auf 1064458  t; er erreichte im August 1906 mit 
mebr ais 150000 t seine bisher hochste Monats- 
leistung. —  Der RechnungsabschluB fiir das Bericlits- 
jahr ergibt bei einem Gewinnyortrago yon 63 780,66 J l  
und einem Rohgewinne yon 12 247 403,79 J l  nach 
Abzug yon 2 5 3 1 4 5 1 ,9 8 ,//  allgem einer Unkosten und 
nach Kiirzung dor m it 3 900 000 (i. V. 3 500 000) J t  
festgesetzten Abschreibungen einen Reinerliis yon
5 879 732,47 J l .  Hieryon werden der laut BeschluB 
der Hauptyersammlung vom 24. September 1906 neu 
zu bildenden Riieklage 2 000 000 ./// uberwiosen, an 
Dividende auf das voll eingezahlte Aktienkapital
3 600 000 J l  (20 “/o)) desgleichen fiir die ersto und 
zweite Einzahlung yon je 1 500 000 J t  auf die neuen 
Aktien 180 000 J t  (6°/o) sowie ferner fiir die dritte 
Einzahlung yon 1500 000 J l  auf die neuen Aktien  
45 000 J l  (3 o/o) ausgeschiittet und BchlieBlicli 54 732,47 J l  
auf neue Rechnung yorgetragen.

Schrauben-, Muttern- und Nietenfahrik, 
Aktiongesellschaft, Scliollniiilil-Danzig,

Da das Geschiiftsjahr der Gesellschaft fortan nicht 
mehr mit dem Kalenderjahrozusammenliillt, sondern yom
1. Juli bis zum 30. Juni liiuft, so umfaBt der letzto Yor- 
standshericht nur die Monate Januar bis Juni 1906. 
Wiihrend dieses Zeitraumes gestalteto sich der Um
satz der Gesellschaft recht giinstig, so daB ein Er-

triignis erzielt wurde, das anniihernd dem des ganzen 
Jahres 1905 gleichkommt. Bei einem Fabrikationa- 
gewinno yon 139 018,16 J6 einersoits, 28 742,51 J l  
Handluiigsunkosten, 37 205,21 Jl Betriohskosten uiul
31510,07 Jl Aufwendungen fiir ZinBen anderseits, 
hleibt oin Erliis yon 42 160,37 J l, wodurch sich der Yer- 
lustyortrag aus 1905 yon 308 460,07 J l auf 260299,70 Jk 
yormindert.

Westfiilisclio Drahtindnstrie zu llamm i. W.
Dom Rechon8chaftsherichte fiir 1905/06 ist zu 

entnehmen, daB das Unternchmen in allen Betrieben 
gut beschiiftigt war und seine ganzo Walzdrahterzou- 
gung nebst Zukaufswalzdraht bequem absetzen konnte. 
Auch die Betricbaergebnisso der Rigaor Drahtindustrio, 
deren Grundkapital und Guthaben in laufender Rech
nung mit 4 267 244,68 ^ / in dio ArermogeiiB-Aufstellung 
eingesetzt sind, waren befriodigond. D erGesam tum schlag  
bolief sich auf 19494 263,79 (i. Y. 18028008,53) J l ,  
dio Erzeugung auf 245 947 (227 685) t Eisendraht- 
kniippel, Walzdraht, gozogene Driihte und Draht- 
fabrikate. Dio Anzahl dor Arbeiter, untor denen 534 
Bchon fiinfundzwanzig Jahro und liinger auf den W erken 
in Hamm ununterbrochon tiitig sind, betrug 2636 (2547). 
Der Rohgewinn des Berichtsjahros beziffert sich unter 
EinschluB dos Yortrages yon 284 173,88 Jl auf
2 490 591,82 Jl\ dayon geben ab fiir allgomeine Un- 
kosten 225 336,10 J l ,  fiir Abschreibungen 209 077,88 J l  
und fiir Zinsen der Toilschuldyerschrcibungen 108 540 J l,  
so daB ein Reinerlos yon 1 887 038,39 M  yerbleibt, der 
wie folgt yerwendet w ird : 20 0 0 0 0 ,.// fur die besondere 
Riieklage, 50 0 0 0 , / /  fiir den Beamten-Unterstiitzungs- 
fonds, 141 679,02 Jt. ais Tantiemen fiir den Yorstand 
und Aufsicbtsrat, 1 199 970 Jt, (15 o/o) ais Diyidende 
und 295 989,37 J l  ais Yortrag auf neue Rechnung.

Societe Anonymo dos Acieries d’Angleur iu Renory* 
Angleur (Belgien).

Nach dem in der Generalyersammluug yom 12. No- 
yomber 1906 erstatteten Berichte orzielte die Gesoll- 
sehaft im letzten Geschiiftsjahro bei einem Rohgewinno 
von 1 976 483,58 Fr. (einsehl. des Gewinnyortrages) 
und nach Abzug yon 932 162,93 Fr. fur allgem oine 
UnkoBton und geldlieho Lasten einen Reinerlos von  
1 044 320,05 Fr. Hieryon werden 700 000 Fr. ab- 
geschrieben, 17 210,03 Fr. der Riieklage ttberwiesen, 
300 000 Fr. (3 °/0) ais Diyidende ausgeschiittet und 
27 104,02 Fr. auf neue Rechnung yorgetragen. D ie  
Bergwerko in Luxemburg und Audun-le-Tiche forderten 
240 802 (i. Y. 245 327) t; yon der Abteilung Tillour 
wurden 100 782 (40 606) t Koks, 133 774 (133 153) t 
Roheisen und 119 525 t Rohstahlblocke erzeugt, des- 
gleichen inRenory noch weitere 15 6231 Błocko, bo daB dio 
Gesamtroh8tahlmenge sich auf 135 148 (134 008) t
beliof. An Fertigfabrikaten aller Art wurden 144 301 
(139 179) t hergestellt. D ie Yerkaufasumme aller Er- 
zeugnisso erreichte den Betrag von 21 121 698,90 
(20 493 804,80) Fr. Das neue Stahlwerk in Tillour, 
das im letzten Berichte* schon erwithnt wurde, ist 
seit Mai dieses Jahres fertiggestollt und arbeitet 
gegenwiirtig dem yorge8ehenenProgramm entsprechend.

Societe Auonjme Metallnrgique DnićproTionne 
du Midi do la Russie.

W ie in der GeneralYersammlung yom 6. Noyember 
d. J. borichtet wurde, belief sich der Reinerlos des Ge- 
schiiftsjahres 1905/06 nach Yerrechnung aller Unkosten, 
Zinsen und Betriebsausgaben auf 1 773195,80 Rubel 
(gegeniiber 1804850,71 Rubel im Jahre zuvor); hierzu 
kommt der Yortrag aus 1904/05 mit 185 943,55 Rubel, 
so daB ein Ueberschufi. yon' 1959139,35 Rubol yer-

* „Stahl und Eisen" 19,06 Nr. 2 S. 127.
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fugbar ist. Yon diesem Iietrage werden insgesamt 
500 000 Bubel abgoschrieben, 116 767,82 Rubel ais 
gesetzlicbe • Abgabe an die Regierung iiberwiesen,
I 080 000 Rubel ais Diyidende und Supordividendo 
(je 6 o/o) yorteilt, * 94 912,12 Rubel ais Tantiumen aus- 
bozahlt und schlieBlich 167 459,41 Rubel in neue 
Rechnung yerbucht. Die G esellschaft forderte bezw. 
erzeugte im Berichtsjuhre 531 902 (i. V. 484 148) t 
Kohlen, 55224 (43813) t Koks, 401 201 (418483) t 
Eisenerze, 59 449 (18 300) t gew. Manganerzo, 275 078 
(257 208) t Roheisen einachliefilich Spiegeleisen, 4623 
(6449) t Ferromangan und Ferrosilizium, 195 385 
(192 421) t Rohstahl, 152 718 (156 422) t W alzwerks- 
fabrikato und 13 194 (12 951) t fouerfestes Materiał. 
Die Summo aller Rechnungen betrug 17 188 376 
(16 222 459) Rubel. Die Zahl der Beamtcn belief sich 
auf 459 (451), die der Arbeiter auf 12 855 (11 507) 
Personen.

South Durham Stool & Iron Company, Limited, 
Stockton-on-Toes.

W io dem in dor achtundzwanzigsten ordentlichen 
IlauptyerBammlung orstatteton Yorwaltungsberichto zu 
ontnehmen ist, hatte das letzte Gesoliiiftsjahr (1. Oktober
1905 bis 30. September 1906) fiir dio G esellschaft daa 
biaher besto Ergobnis aufzuweisen, und zwar sowohl 
hinsićhtlich der Menge dor erzeugteu Fabrikate, ais 
auch der Hiiho des Reingewinnes. Letzterer belief 
sich auf 184 443 £  und 1/iBfc nach Yerrechnung der 
Obligationsschuld nebst Zinsen sowie nach Abzug von 
60 000 £  fiir Abnutzung der Anlagen die Yerteilung 
einer Diyidende yon insgesam t 12 J/a o/0 zu. Dor 
Gewinnanteil hatto sich unscbwer noch giinstiger ge- 
stalten lassen, wenn nicht die Leitung der Gesellschaft 
im Intoresso einer gesichorten Zukunft des Unter-

Yereins

Aonderungen lu dor Mitgliederliste.
Altgeld, E rn st, Ingenieur, in Fa. Oskar Ruhl &

G. m. b. H., Nordhausen.
Boehm, Paul, Direktor der Stahl- und W alzwerke der 

Oberschlesischen Eisenbahn-Bedarfs-Akt.-Ges., Erie- 
denshiitte O.-S.

B ran dt, E m il, Ingenieur, J. P. Piedboeuf & Co., 
Rohrenwork, Hilden, Benratherstr. 38 I-

Capito, Paul, Ingenieur, Dusseldorf, Grafenberger- 
allee 72.

D ernburg, B., Stellyortr. Direktor des Kolonialamtes, 
Wirki. Geheimer Rat, Exzellenz, Berlin.

D rost, A dolf, Ingenieur, Mttlheim a. d. Ruhr, Froschen- 
toich 102.

E ckardt, II., Ingenieur, Fried. Krupp Akt.-Ges., Abt. 
Hainmerwerk, Essen a. d. Ruhr.

Gademann, F., D r., Charlottenburg 1, Grolmann- 
straBe 15 J-

H agcdorn, II., Ingenieur, Duisburg, Hohouzollernstr. 8.
Ueelcmann, II., Hiittendirektor a. D., Ziyilingenieur, 

Saarbrucken.
Jagsch, E m il, llochofenehef von Cargo F leet Iron- 

worka, Middlesbrough, Engl.
K apał, G., Schoneberg bei Berlin, Hauptstr. 125.
K aufm ann, E m il, Kgl. Obereinfahrer b. Kgl. Berg- 

amto St. Ingbert (Plalz).
K ayfier, A ., Hiittcningcuicur, W iesbaden, Geisberg- 

straBo 28.
K lein, Ilerm . W., Ingenieur, Soc. An. do St. Leonard, 

Lidge, Belgien.

nehmens es fiir richtiger gehalten hiitte, der Riick- 
lage den Betrag yon 50 000 £  zu uberwcisen, oino 
MaBregel, die vor allem auch der weiteren Yerbesse- 
rung der W erkseinrichtungen zugute kommen soli. 
Allein im Laufo dor letzten siebon Jahre sind mehr ais 
eine Yiertelm illion Pfund Sterling aufgewendet, mit 
dem Erfolge, daB eine allmahlicho Verbilligung der 
Gestchungskosten orzielt wurde. Namentlich gelang  
es auf diese W eise, don Yerbrauch an Brcnnmatorial 
wesentlich herabzudriickon. Dio Erzeugung an Fertig- 
fabrikaten erroicbto im Borichtsjahro oino Hohe you 
rund 360 0 0 0 1, oino Zahl, die yon keinem aiuloren 
W erke GroBbritannieus ubertroflen werdon dilrfto und 
nur infolge der Verbindung m it dor Cargo F leet Iron 
Company zu erzielen war. Da indessen dieso Gesell
schaft, boi der der Talbot-ProzeB oingefiihrt ist, zuyiel 
Auftriigo in Fortigfabrikaten yorliegen bat, um an 
die South Durham Steel & Iron Co. bei Bedarf noch 
Schiffbaustahl abgeben zu konnen, so hat letztere 
schon vor einigor Zeit begonnon, eino cigeno Anlago 
zwocks Einfiihrung des Talbot - Yerfahrens auf dcm 
Werko in W est Ilartlepool zu erbauon. Leider hat 
sich aber, wie der Berieht ausfiihrt, dio Anlago, die 
oigentlich schon im letzten Jahro in Betrieb kommen 
sollte, namentlich infolge von Schwierigkeiten bei der 
Horstellung des Eisenbahnanschlusses nicht so frilh 
wie man orwartet hatte, yollonden lassen, doch hofft 
man, daB dieses in absohbaror Zeit geschehen und 
don Stand des W erkes in W esthartlepool wesentlich 
heben wird. Hieryon abgesohen sioht die Yerwaitung 
die augenblickliche L age des Unternehmens ais sehr 
giinstig an, gestiitzt auf dio Tatsache, daB allein in 
don ersten zohn W ochen des neuen Geschiiftsjahres 
iiber 60 000 t neuer Auftrage auf Fortigfabrikate go- 
bucht werden konnten.
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