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( W l  eine H err en ! E s g ib t w ohl kaura einen  
anderen Z w eig  des E isenhiittenw esens, 

der in der neueren Faohliteratur stiefm iitter- 
licher behandelt worden is t, ais die W eiBblech- 
erzeugung. A bgeselien davon, daB w ir keine 
zusam menhiingende G eschichte d ieser Industrie  
haben, besitzen  w ir auch kein Lehrbuch der W eiB- 
blechfabrikation, das dem heutigen  Stand der 
V erzinnerei auch nur einigerm aBen gerecht w ird. 
D ie allen Z innerei-Fachleuten bekannten beiden  
grofien Abhandlungen von R eg ierun gsrat W i l 
h e lm  S t e r c k e n i n  Berlin und D irektor N ic o la u s  
G a r t n e r  in Judenburg, die sein erzeit auf Grund 
eines vom „V erein fur GewerbfleiB“ erlassenen  
Preisausschreibens verfaB t und in den .Tahrgiingen 
1887 und 1 8 8 8  der „ V erhandlungenades genannten  
V ereins erschienen sind, stehen trotz ihrer 
riihmlichst bekannten V orziige heute naturgem aB  
nicht mehr au f der Hohe der Zeit.

Und w ie sieht es mit den W eiB blechartikeln  
in unserer eigenen Z eitschrift aus? — W enn  
Sie sich die Miihe nehm en, die 55  stattlichen  
Bilnde von „Stahl und E isen “ durchzubliittern  
oder das Gesanit - Inhaltsverzeichn is durchzu- 
studieren, dann werden S ie zu ihrer Verwunderung  
finden, daB Sie a lle  bisher in unserem V ereins- 
organ veroffentlichten O riginalarbciten iiber 
W eiBblechfabrikation beąuem an den fiinf F in- 
gern Ihrer linken Hand abziihlen konnen! Aber 
nicht nur die deutsche F ach literatur is t  in 
diosem Punke so arm; ganz ahnlich, wenn nicht 
nocli sch lechter, sieht es anderw arts aus, und 
selbst die Herren E nglander, die doch die W eiB- 
hlechlieferanten der gauzen  W elt sein  w ollen , 
sind in dieser B eziehung nicht besser g e ste llt  
ais wir. „W olier kommt aber diese literarische

* V ortrag, gehalten vor der ITauptyeraaminlung 
des „Ycreins deutscher Bisanhiittenleute" am 2. .Mai 
1900 za DuaBeldorf.

XXIX so

Motto: Die Y ergangenheit iBt die beste 
Lehrm eisterin der Zukunft.

(O hlncsisches S prłchw ort.)

R iickstan d igkeit?1* — so w erden Sie fragen. D ie  
E rklilrung is t  nicht schw er zu finden, wenn 
man bedenkt, daB die L eitung der V erzinnerei 
in der R egel in den Hitnden gu t eingearbeiteter  
L eute iieg t, die sich m eist vom einfachen A r- 
beiter durch FleiB  uud G eschick zu w ohl- 
erfahrenen M eistern em porgearbeitet haben uud 
ais solche dann mit derselben A en gstlic lik eit 
ihre w irklichen oder verm eintlichen Fabrikations- 
geheim nisse zu huten pflegen, w ie die alten  
franzosischen V erzinner ihr nArcanum “, das 
nebenbei bem erkt, w ie der E nzyklopiidist 
D i d e r o t  schon 17 5 6  wuBte, n ichts anderes 
w ar ais ein biBchen Kupfer, das mail in kleinen  
llen g en  und sorg fa ltig  in P apier eingeh iillt dem 
geschm olzenen Zinn zu setzte .

D ie V erhaltn isse liegen  also in den V er- 
zinnereien — von ein igen W erken  abgesehen — 
heute noch so, w ie w ir sie etw a vor 10 bis 
15 Jahren in den m eisten GieBereien hatten , 
w o, w ie  Sie a lle  w issen , der GuBmeister ein 
kleiner H errgott war. D azu  kommt noch der 
Uinstand, daB D eutschland, ebenso w ie Oester- 
reich, nur sehr w enige W eiB blechw erke zah lt, 
die wiederum ahnlich w ie die R ohrenw erke „von  
jeher eine gew isserm aBen aristokratisch  fur sich  
verschlossene K astę bildeten, w elche sorgsatn  
iiber den B esitz  ihrer berorzugten  S tellung  
w achtę und innerhalb der Um wallungsm auern  
fe s t gefiig ter  Syndikate nur w enig  zugang- 
lich w a r“.

M. H .! Obwohl ich die B lechverzinnerei 
sozusagen  von Kindesbeinen an kenne und auch 
ein ige Jahre au f W eiBblechw erken selbst zu- 
gebracht liabe, so fiihle ich mich doch nicht 
berufen, hier auf technische E inzellieiten  ein- 
zugehen; abgesehen davon w are es auch ein 
D ing der U nm oglichkeit fiir mich, Ihnen in der 
knappen Spanne Zeit, die mir heute zur Ver-
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fiigung steht, ein wenn auch nur oberfliichliches 
B ild  von der E ntw icklung und dem gegen- 
w artigen  Stand der W e iB b le c h -T e c h n ik  zu 
geben; ich w ill mich yielm ehr darauf beschran- 
ken, Ilmen den W erdegang und die heutige  
L age  der W e iB b le c h -I n d u s tr ie  ais solcher kurz 
z u schildern.

In unserem Z eitalter der Jubilaen hatte ich 
meinen V ortrag , der bereits im ror igen  W inter  
auf der T agesordnung stand, eigentlich  noch- 
mals um ein Jahr verschieben miissen, w eil 
191U das groB te unserer deutschen W eifiblech- 
w erke, der R a s s e l s t e i n  bei N euw ied, auf sein  
ló O ja h iig e s  B estehen zuriickblicken kann, und 
meiu V ortrag dann gleichsam  ein Jubilaum s- 
yortrag  gew orden w are. A llein  auch das Jahr  
1909  is t  insofern nicht sch lecht gew ahlt, 
ais ein anderes deutsches W eifiblechw erk von  
hohem R uf, namlich D i l i i  n g e n ,  genau vor  
100 Jahrea  in  P aris die goldene Aledailla fiir 
seine vorziiglichen Fabrikate erhalten hat. 
E s is t  das dasselbe W erk , dessen W eiBbleche  
25  Jahre spater in der M anufaktur- und 
H andels-A bteilung des „V ereins zur B eforderung  
des GewerbfleiBes in P reu 6 en “ eingehend ge-  
priift und dem englischen W eiBblech Yollkommen 
ebenbiirtig befunden wurden, so daB einer 
der Sachverstandigen, der Goldschm iedem eister  
H o s s a u e r  in B erlin, sein G utachten m it den 
W orten  beschlieBen k o n n te :

„D ie Y erzin n u n g , sow ie der auBere Glanz 
is t bei dem D illinger B lech ebenso schon, ais 
bei dem englischen, und glaube ich hoffen zu 
konnen, daB ersteres durch m ehrere V orziige  
Y eranlassung geben w ird, d a s  f r e m d e F a b r i k a t  
n a c h  u n d  n a c h  e n t b e h r l i c h  zu  m a c h e n .“
— D reiviertel Jahrhundert sind seit- jenem  
denkwurdigen Ausspruch ins Land gezogen , 
allein  die dainals von einem sachverstandigen  
H andw erker ausgesprochene Hoffnung is t leider  
nicht in E rfiillung gegangen , und konnte der 
biedere H o s s a u e r  heute noch unter uns 
w eilen , so miiBte er zu seiner tiefen Betriibnis 
aus ineincm Munde vernehm en, daB w ir trotz  
all unserer F ortschritte  im Eisenhiittenw esen  
heu tigen tags mehr denn je  W eiBblech von  
unsereu englischen Y ettern  beziehen, ja  bei- 
nahe eb en sov ie l, w ie w ir liierzulande selbst 
erzeugen. E s is t  dies eine T atsache, die volle  
B eachtung verdient und recht zu denken g ib t!  
Denn stellen  S ie sich nur einmal die 1907 er 
W eiBblech einfuhr von 43 0 8 5  Tonnen vor! Das 
sind rund gerechnet 861  700  K isten W eiBblech. 
Wenn Sie diese alle in eine R eihe legen , so 
kommt eine 431 km lange L inie heraus, die 
fast, g leich  is t der L uftlin ie D usseldorf —P ots-  
dam oder Berlin — G leiw itz. Bedenken Sie ferner, 
daB die engliscbe N orm alkiste 112  T afeln  ent- 
httlt, so sind das 96 ‘/g M illionen T afeln , jede  
von 0 , 1 7 8  qm F lach ę; das entspricht einer

Gesamtflache von 17 179  0 0 0  qm oder rund
17, 2 qkm, das is t aber fast so groB w ie der 
ganze Stadtkreis E ssen ! W enn aber die im 
Jahre 190 7  eingefiihrten 9 6 1/* M illionen eng- 
lische B lechtafeln  Yerteilt worden w aren, dann 
h atte  jeder B ew ohner D eutsehlands mehr ais 
eine und eine halbe T afel W eiBblech erhalten.

Ein B lick  au f das hier auslHlngende Schau- 
bild (verg l. Abbild. 1) z e ig t Ih nen , w ie die 
untere L in ie, w elche die d e u t s c h e  W e i f i -  
b l e c h e r z e u g u n g  yeranschau lich t, sich be-
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Abbildung 1.
Entwicklung der 'WeiBblechcrzeugung 

in Deutschland und den Vereinigten Staaten.

scheiden am Boden dahinzieht, wahrend die ste ile  
L inie Ihnen deutlich vor A ugen fiihrt, mit w elchem  
W agem ut die A m e r i k a n e r  bemiiht w aren, sich  
von der englischen Einfuhr an W eiB blech unab- 
h angig  zu maclien (Abbild. 2 );  nur noch w enige  
Jahre v ie lle ich t, und sie werden mit ihren  
eigenen „tin p lates“ auf fremden M arkten er- 
scheinen. D ie ersten Y ersuclie nach dieser R ich- 
tung hin sind tatsach lich  schon gem acht worden. 
D a die e n g l i s c h e  S ta tistik  m erkwurdiger- 
w eise  keine Zahlen iiber die W eiBblechproduk- 
tion des Landes bringt, so konnte ich  die be- 
tre fen d e  L inie auch nicht in mein Schaubild ein- 
tr a g e n ; w ie ich indessen aus privaten  M ittei- 
lungen und Schatzungen weiB, b e lie f sich die eng
lische W eifib lecherzeugung zu rzeit auf jahr lich
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iiber 700  0 0 0  t  im W erte  von 16 M illionen  
Mark; sie is t  also mehr ais 15 mai so grofi 
w ie unsere heim ische (verg l. Abbild. 3). Eng- 
land exportierte in der le tz ten  Z eit iiber 4 0 0  0 0 0  t 
W eifiblech im Jahr, was einem W erte  von etw a  
90 M illionen Mark gleichkom m t.

W enn jem and mit unbefangenem B lick  das 
Schaubild 3 betrachtet, so wird er bei dem tiefen  
Stand der deutschen W eifib lecherzeugung schw er-

\
\

/ \
/ °r. \

/ Sfaaf?/7

\
\
\

\
\\

°t/A c/ffonty
1

Abbildung 2.
W eifiblecheinfuhr nacb Deutschland 

und don Yereinigten Staaten.

lich auf denG edankenverfallen , dafi D e u t s c h l a n d  
d i e  W i e g e  d e r  W e i f i b l e c h e r z e u g u n g  ist, 
und dafi es in der T a t Zeiten gegeben  hat, wo 
unser V aterl.uid —  so w ie es heute England tut —  
g a n z  E u r o p a  m i t  W  e i fi b 1 e c h v e r  s o r g  t 
h a t ,  w ie denn auch von D eutschland aus die 
Kunst der W eifib lecherzeugung nach O esterreich, 
England, Frankreich und den iibrigen Landern  
verj)flanzt worden ist.

M. H ., an dem heutigen T age, an dem unser  
V erein durch V erleihung der C arl-Lueg-D enk- 
miinze an Hrn. P rofessor Dr. L . B e c k  in ihrem  
A ltm eister auch die G e s c h i c h t e  d e s  E i s e n s  
selbst geehrt hat, an diesem T age m ag es mir 
a<s dem, ich darf v ielle ich t sagen grofiten Ver- 
ehrer P rofessor B ecks g e sta tte t sein , auf die 
G eschichte eines Sondergebiets der deutschen  
Eisenindustrie einmal nither einzugehen, ais es 
bei unserer Hauptversam m lung bisher iiblich war. 
Auch die Industriegeschichte hat ihre B erech- 
tigung, denn der H aeckelsche A usspruch: „Nur 
durch sein W erden wird das Gewordene erkannt; 
w ahres Y erstilndnis der Erscheinungen g ib t uns
nur
ebenso gut

die G eschichte ihrer E n tw iek lun g“ pafit 
auf sie w ie auf die N aturgeschichte. 

W ie ich schon im rerflossenen W inter an- 
lafilich der le tz ten  G iefiereiversam m lung in einem  
V ortrag iiber „V erzinnen von M etallgegenstiin- 
den in a lter und neuer Z e it“ * auszufiihren Ge-

legenheit hatte, reicht die K unst des V erzinnens, 
dereń Erfindung von den m eisten A utoren m it 
Unrecht den Galliern zugeschrieben w ird, bis 
w eit in die vorgescliichtliche Z eit zuriick. A ber  
auch die E rzeugung der W eifih leche is t  v iel 
illter, ais allgem ein angenominen w ird. W ann, 
wo und von wem das erste E isenblech ver-  
zinnt worden is t, das w ird sich wolil nie mit 
Sicherheit feststellen  lassen , denn auch hier g ilt  
das D ich terw ort:

„Yergrabon ist in ewiger Nacht
Der Erfindor grofier Kamo zu oft;
W as ihr Geist griibelnd ontdockt, nutzen wir,
Abor belohnt Ehro sio auch?“

Ein Vorbild w ar dem Erfinder des W eifi- 
bleclis a llerdings in dem V erzinnen fertiger  B lecli- 
w aren g e g e b e n ; doch w enn auch der Schritt vom  

Verzinnen des B lechge- 
genstaiu les zum V erzin- 
nen des rolien BlecheS
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kein allzu grofier w a r— 
getan  mufite er immer- 
liin einmal werden. Am 
friihesten wird man die- 
sen Schritt wohl dort 
g ew a g t haben, wo neben 
gutem  Eisenblech reich- 
lich Zinn zur Y erfiigung  
stand. Fiir Deutschland  
karne som it in B etracht: 
1. Schlesien, 2 . Saclisen  
bezw .das E rzgeb irge,u iu l 
endlich 3. B a jeru  bez w. 
das F ich te lgeb irge .

S c h l e s i e n  scheidet 
boi diesem W ettbew erb  
wohl schon aus dem 
Grunde a u s , w eil sein  
Zinnbergbau stets nur 
verhaltnism afiig  gering  
w ar, und iiberdies das in 
Oberschlesien seinerzeit

ffeukcMcme/

ffo//en
Oesferre/c.Awm_

.S tah l und Eisen“ 1909 S. 56.

Abbildung 3.
W eifiblecherzeugung im Jab re  1908.

h ergeste llte  E isen in einem so bosen R uf stand, 
dafi es bis zum Jahre 1777 iiberhaupt verboten  
w ar, selb iges in die iibrigen preufiischen P ro- 
vin zen  einzufiihren. In S a c l i s e n  is t  die W eifi
blecherzeugung aber entschieden jiingerenD atum s  
ais in B ayern, denn die kursachsische Hammer- 
Ordnung vom 2 6 . Miirz 1 6 6 0  schreibt in ihrem  
§ 15 vor: „In allen Ziehn-H ausern sollen die 
B leche in einerley  Grosse, L ange und B reite
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nacli dem a l t e n  W o h n s i e d l e r  M a a s s , be- 
sch n itten , verzielinet und verfer tig e t w erden .“ 
Gem eint is t natiirlicli mit dem „alten W ohn
siedler M aass“ das in den Y erzinnereien  der 
alten Z innerstadt W unsiedel im F ich telgeb irge  
gebrUuchlich gew esene BlechmaB.

Im F ich telgeb irge w urde, um damit auf 
b a y r i s c h e s  G e b i e t  uberzugehen, nicht nur seit 
uralten Zeiten ergiebiger Ziimbergbau getrieben, 
auch die G ew innung des E isens und seine V er- 
arbeitung zu B lechen stand dort schon sehr 
fr iih zeitig  iu  lioher B liite. A is dritter und wicli- 
tig ster  Umstaud kommt endlich noch die T at- 
sache liinzu, daB auf dem R athause des bereits 
genannten B ergstadtchens W u n s i e d e l  in Ober- 
franken die a lteste  bisher bekannt gew ordene  
Z i n n e r o r d n u n g  aufbew ahrt wird. Sie  
stnmmt aus dem Jahre 1 611 .  D iese Drkunde 
bildet indessen nur die B estiitigung einer alteren, 
■schon aus dem Jahre 1 5 4 4  herriihrenden  
Zinner-Ordnung, die ihrerseits w ieder a is E rsatz  
fur eine noch v ie l friihere, aber bei einer F euers- 
brunst zugrunde gegangene Zinner-Ordnung ge- 
dient hat. In der E in leitung zu der erwilhnten  
Ordnung vom  Jahre 1611 wird ausdriicklich hor- 
vorgehoben, daB das „lobliche Handwerk der 
B lechzinner vor langen Z eiten  und vor anderen 
N ationen seinen U rsprung und A nfang vornehm- 
licli zu W unsiedel genoinmen habe“ .

D iese  fiir die G eschichte unseres Industrie- 
zw eiges hochbedeutsame Verordnung umfaBt
15 A bschnitte, in denen alle R echte und Pflichten  
der „P lech-Z inner“ , w ie man damals die V er- 
zinner nannte, fe s tg e leg t sind. W ir  erfahren  
z. B. daraus, daB der angehende M eister ein 
M eisterstiick abzulegen hatte, wobei er in einem  
T ag  acht Doppelschock Eisen kunstgerecht ver- 
arbeiten muBte. K ein M eister durfte mehr ais 
zw ei Lehrjungen h a lten ; diese muBten zw ei 
Jahre lang lernen, wurden dann G esellen und 
muBten ais solche das ganze Jahr, Sommer und 
W inter, von 4 TJlir friih bis 6 Uhr abends in 
der A rbeit sein , wobei sechs FilBlein zu je  300  
gut verzinnten  Blechen ais „T agew erk “ angenom- 
men w aren. D ie G esellen bekamen neben ihrem  
W ochenlohn reichlich zu essen und zw ar am 
Sonntag und D onnerstag Gebratenes und m angels 
dessen G ebackenes, dazu gab es gu tes B ier;  
allerd ings durften sie, w ie es in § 8 ausdriick- 
lich heiBt, keinen „guten M outag“ halten, oder, 
w ie wir je tz t  sagen „blau m achen“ .

W unsiedel w ar damals gew isserm afien die 
M etropole das F ich te lgeb irges. D ie Zinnindustrie 
und die H erstellung verzinnter B leche, die in 
zahlreichen K leinbetrieben daselbst auagefuhrt 
wurde, brachten groBen W ohlstand in den Ort, 
w ovon noch heutigen tags ein ige reiclie S tif- 
tungen Zeugnis ablegen, w ie beisp ielsw eise die 
von einem bedeutenden M itglied der Zinnerzunft, 
S i e g m u n d  W a n n ,  aus dem Jahre 1451 her-

riihrende Stiftun g des M anner-H ospitals, die 
heute einen W ert von 22 0  0 0 0  J(> darstellt. 
A ngesehene Fam ilien , besonders v ie le  der in folge  
der G egenreform ation aus Bohm en, nam entlich  
ans E ger, gefliichteten„ E xu lan ten “, nahinen diese 
F abrikation auf, die in folge der N ahe und B illig -  
k eit des R ohm aterials ungemein lohnend und 
jed er ausw flrtigen K onkurrenz gew achsen w ar. 
D er Chronist P e r t s c h  schrieb im Jahre 16 7 7 :  
„An Zinn w aren die W unsiedeler Gruben so 
reich, w ie keine anderen, daB hierorts sich zalil- 
reiche L eute ansiedelten, die eiserne B leche mit 
Zinn iiberdeckten. D iese iiberzinnten E isen- 
bleche wurden dann in en tlegene P rov in zen  und 
K onigreiche verkauft, so daB W unsiedel die ge-  
meinsame W erk sta tt aller K onigreiche und diese 
B erufsart liier allein fast nur heim isch w a r .“

Neben W unsiedel war es vor allein die a lte  
B ergstad t W e i B e n s t a d t ,  wo die E rzeugung  
von W eiBblech im 14 . und 15. Jahrhundert in 
holier B liite  stand. Von liier aus betrieb man 
auch einen sehr schw unghaften Handel m it ver-  
zinnten E isenblechen nach L eipzig , M agdeburg  
und Naumburg. A llein  sow ohl in W eiB enstadt w ie  
in W unsiedel machten sich spitter die F o lgen  des 
30jah rigen  K rieges furcliterlich bem erkbar! D ie  
Zinner-Innung starb aus, und heute is t  im Y olke  
kaum noch eine Erinnerung an die e in stige  G lanz- 
periode jener Stadte erhalten geblieben.

17 8 5  erwithnt F r e i h e r r  v. H o f m a n n  im 
W unsiedeler B ergam tsrevier nur noch ein ein- 
z ig es Zinnhaus, und zw ar auf dem Leupolds- 
dorfer Hammer, der dem groBten Eisenindu- 
striellen  B ayreuths, dem K om m erzienrat M uller, 
gehorte. —  Am langsten  h ie lt sich die Loffel- 
Industrie, w elche bis in die M itte des vorigen  
Jahrhunderts ihr D asein fr istete , indem man 
billige verzinn te B lechloftel h erste llte .

Neben W unsiedel und W eiB enstadt in Ober- 
franken w ar auch N U r n b e r g  friihzeitig  ein 
H auptsitz der W eiB blechindustrie, und die 
„B lechschm iede“, w ie die N iirnberger „V er- 
zin ner“ genaunt wurden, besaBen ihre eigene, 
aus dem 16 . Jahrhundert stammende „B lecli- 
schm iede-O rdnunga , wahrend sie vor dieser Zeit 
kein eigen tlich es „H andw erk“ , sondern eine  
„freie K u nst“ betrieben. W ie  w eit ihre E r- 
zeugn isse verscluckt wurden, erselien w ir daraus, 
daB im Jahre 14 2 8  einem N iirnberger Kauf- 
mann 28  Y ierte l-F asser  mit W eiBblech in Holland  
geraubt wurden. W unsiedler und andere frem de 
W eiBbleche durften in N iirnberg nicht einzeln , 
sondern ausschlieBlich „vass le in sw eise“ gekauft 
oder verkauft werden. D aw iderhandelnde wurden  
m it 10 Gulden bestraft. Ich fiihre diese V erord- 
nung hier ganz besonders an, w eil ich darin  
eine H auptstutze fiir meine Annahme erblicke, 
daB nam l;ch d ie  N i i r n b e r g e r  W e i B b l e c h -  
e r z e u g u n g  n o c h  a l t e r  s e i  a i s  d i e  v o n  
W u n s i e d e l .
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I ii einem alten  N iirnberger Buch findet sich  
die Not.iz, dafi im Jahre 1475  zw ischen den 
Meistern und G esellen der B lechschm iede, die 
das vornehm ste und a lteste  H andw erk der Stadt 
bildeten, ein heftiger S treit entbrannt w ar, 
welcher zur F o lgę  hatte, dafi die G esellen die 
Stadt verliefien und sich zu W unsied el und 
Dinkelspiichl (D inkclsbiihl an der wiirttem ber- 
gischen Grenze) niederliefien, wahrend etliche  
Meister nach A mb erg und D onauw orth zogen , und 
nur die begiiterten L eute in N iirnherg blieben.
—  B r u n o  S c h o e n l a h k  h at z w ar in einer 
sehr lesensw erten Studie, betit.elt „Soziale Kampfe 
von dreihundert Jah ren “ den eben erwahnten  
Ausstand der N iirnberger B lechschm iede ais nicht 
erwiesen h in geste llt, allein  ich habe das Emp- 
finden, dafi doch etw as daran sein m ag, und 
gerade der Uinstand, dafi man dem Y erkauf von 
W unsiedler W eifiblech in N iirnberg von Aints 
wegen einen R iege l vorzuschieben suchte, scheint 
mir sehr dafiir zu sprechen, dafi man den nach 
W unsiedel ausgew anderten B lechschm iedegesellen  
ihren G ew altstreich  nie und nimmer verziehen  
hatte. —  Zwischen den N iirnberger M eistern und 
Gesellen w ar es iibrigens haufiger w egen der B e- 
kostigung und A rbeit zu Reibereien und S treitig - 
keiten gekomm en. So verlangten  die „Knechte", 
w ie man die G esellen nannte, mit einem Małe 
fiir die Z eit von Ostern bis Johanni zum V esper- 
brot E ier , die M eister hingegen behaupteten, 
sie hatten solclie nur aus freiem  W illen  ge- 
geben. D er S treit kam vor den R at der Stadt 
und wurde zugunsten der M eister entschieden. 
W egen der A rbeit an Feiert.agen wurde be- 
stimmt. dafi die Knechte nach der Y esp erzeit, 
aber nicht iiber zw ei Stunden, in der B eize zu 
arbeiten hatten. H ingegen wurde das V erlangen  
der K nechte, die unbrauchbar gew ordene B eize  
fur sich zu verw enden, z u ihren Gunsten ent
schieden. Zur E rklarung hierfiir mochte ich 
beinerken, dafi d iese a lte , zum B eizen unbrauch
bar gew ordene K leienbeize aus essigsaurem  E isen  
bestand, das offenbar in den Farbereien Y erw en
dung fand, den E rlos hieraus behielten die 
Knechte ais T rinkgeld . U nter den N iirnberger 
V erziunern taten sich manche besonders hervor. 
Der a lte  D o p p e l m a y r  sa g t z. B . von einem  
gew issen J o h a n n  D e i n  (geb. 1G50, gest. 1711) ,  
der von Haus aus M echauikus w ar, „er besass 
vor vielen eine besondere E xp erien z, auch im 
V erziehnen der E isenbleche eine und andere 
feine Y orte ile“ .

So verlockend es fiir mich ware, etw as  
naher auf die V erhaltn isse des N iirnberger 
Z innergew erbes einzugehen — von Z u n f t  darf 
man nicht sprechen, denn im alten N iirnherg  
gab es eigentlich  keine Ziinfte — , so w ill ich 
Ihre Zeit damit nicht unniitz in Anspruch nehmen 
und mich sogleich  einer andern bayrischen Stadt 
zuwenden, wo auch schon friihzeitig  die W eifi-

b lecherzeugung und z w ar im grofien Mafistab 
betrieben w urde, das is t A m b e r g .  Sie haben 
ja  vorhin gehort, dafi N iirnberger M eister sich 
in A m berg n iedergelassen  haben. Im Jahre 1564  
yerfafite der Am berger B urgerm eister M i c h a e l  
S c h w e i g e r  eine Chronik der Stadt, in w elcher  
er an einer S te lle  schreibt:

„W eiter sein in der P fa lz , dem Bistumb  
Bam berg/M arggraffschafft/und N iirnberg in 82  
H am erwerck . . . Auch 36 Plechhaem er/der yeder  
v ier  Plechschm id b ed a rff.............

Und d iew eil die P lech /aus dem D euhel/vnd  
S in tter/der von dem E ysen herkom pt/gem acht 
werden/vnd des E ysenberckw erchs E n ig  klein  
sind/jedoch h ievor v ie l J a r / a l l e i n  z u  N i i r n -  
b e r  g /  v n  W o n s i  d e l / s  e i n  v e r  z i n e t  worden etc. 
H at mein gnediger H errP fa ltzgraff Friedrich Chur- 
fiirst im 1 5 3 4 . Ja r /a is  sein F . G. hie oben die P fa ltz  
in B ayrn reg iret/au s sonder gnedigsten  w illen / 
den sein F . G. yed erzeit zu dieser Stad auffneinen 
getragen /seinen  Herrn Brudern P faltzgraffen / 
L udew igen Churfiirsten derselben Z eit/verm ogt./ 
das sein C. F . G. ein G e s e l l s c h a f f t  d e s  Z i n -  
p l e c h h a n d e l s  zu A m berg/hat auffrichten lassen / 
Daneben geb otten /dasalleP lechham m erineister/d ie  
Podenplech/oder D unneysen/schm iden lassen , die- 
selben nirgend anders w o/denn gen  Amberg zu 
den Z i n p f a n n e n  geben so llen /w elcher Zinpfannen 
je tz t  v ier aldo seind/hat yede jren  Zinplech- 
m eister/vnd yeder v ier  oder fttnff G esellen /sein  
m ehrteils B urger vnd bew eibet/w elche W eib er / 
auch fast jre  ste te  arbeit/m it dem R eiben/vnd  
abwischen der P iech  haben.

In dieser G eselschafft/sein etliche Churfiirst- 
liche R ete /vn d  D ien er/B iirger/B iirgerin /W itw e/ 
vnd W aisen  zu A m berg/desgleichen hat die S iad  
N ew em arckt vnd Su ltzbach /yede ein benante 
Summa tausend giilden/fiir sich vnd jre  B iirger- 
schafft darinnen.

D iese P iech  w erden/w enn sie verzinnt sein  
(auch eins teils schartz) in V essle eingesch lagen / 
vnd yede Soet m it der Stad Am berg W appen/ auch 
des P lechzinm eisters zeichen gebrennet/alsdann in 
F ranckreich /N iderland/Italia  etc. auch in Franck- 
fo rter /L eip zig /L in tzer  vnd ander M esse vnd sonder- 
lich  auff N iirnberg gefiirt/ferner in die T iirckey vnd 
Insel/do sie on zw eive l lioch werden g eh a lten .“

D as KonigJ. K reisarchiv in Am berg hat. mir 
auf mein Ansuchen das gesam te auf den dortigen  
alten Zinnblechhandel bezughabende 286  starkę  
F ascikel um fassende A ktenm aterial in dankens- 
w erter W eise zur E insichlnahm e iib erla ssen ; ich  
lioffe spater an anderer S te lle  au f diesen inter- 
essanten G egenstand zuriickkommen zu konnen.

Die auf dem B ayerischen H iittenw erk B o d e n -  
w o h r  unter dem Oberbergdirektor S i  g in  u n d  
G r a f  v o n  H a i m b h a u s e n  um 1 7 5 4  errichtete  
B lech v erz in n -A n sta lt h atte  keinen langen Be- 
stand, w eil ihr W eifiiilech dem W ettbew erb der 
fremden B leche nicht standhalten konnte.
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Aehnlich w ie in Oberfranken lagen d ieV erhalt- 
nisse im K u r f i i r s t e n t u m  S a c h s e n .  Es besaB 
alte Zinngruben im E rzgeb irge, und seine B leche  
erfreuten sich fr iih zeitig  eines guten R ufes. D er  
E nglander A n d r e w  Y a r r a n t o n  schrieb im Jahre
16 ? T „ P e t e r  H eylin  erzuhlt uns in seiner 
G eographie, daB auBer in Ęngland kein Zinn in 
Europa bekanut w a r , bevor es ein Mann aus 
Cornwall bei N ew rinburg in Deutschland aus- 
ftndig gem aclit h atte , und er sag t, daB W eiB bleche  
in derN ah e von N ew rinburg (N iirnberg?) gem aclit 
werden, allein er is t  in beiden F allen  im Irrtum , 
denn der Mann aus Cornwall fand das Zinn in den 
Gebirgen von F reiberg in  Sachsen, in derN ahe der 
Stadt A w e (A u e), wo sein Stam lbild je tz t  noch  
zu sehen ist, und die Zinngruben liegen alle  in  
einem T ale von Seger H utton lierab bis A w e .“ —  
Y arranton w ar, w ie aus dem oben iiber B ayern ge-  
sagten  deutlich liervorgeht, seinerseits im Irrtu m !

Im K urfiirstentum  Sachsen hatte  die E isen 
industrie durch die Stiirme des 30  jah rigeu K rieges  
besonders stark  g e litte n , sie erhielt aber durch 
die Einfiihrung der W eiBblechfabrikation einen  
neuen A ufschw ung. D iese  K unst soli angeblich  
um das Jahr 16 2 0  durch einen aus Bohmen  
vertriebenen G eistlichen in Sachsen eingefiihrt 
worden s e in ; sie kam nach dem N iedergang der 
bayrischcn W eiBblechindustrie hier zur mUchtigen 
E ntfa ltun g, so daB das Kurfiirstentum  Sachsen  
ein form liches Monopol besaB, iudem es damals 
ganz Europa mit W eiBblech versah. D as 
sachsische W eiBblech g in g  nach L eip zig , von  
hier an die E lbe, auf dieser nach Hamburg und 
dann zu SchitY iiberallhin, so w eit der Handel 
reichte. Zur Z eit, a is der Englander Y a r r a n t o n  
die sachsischen W eiB blechw erke in der A bsicht, 
diesen Industriezw eig  in E ngland eiiizufuhren, 
b esu ch te , sollen nicht w eniger ais 80  0 0 0  
M enschen m ittelbar und unm ittelbar m it dieser 
Industrie in Verbindung gew esen  sein.

D as sachsische E isenhiittenw esen  wurde durch 
die Ham merordnung von 1647  g ereg e lt; 166 0  
erlieB K urtiirst G eorg II . eine neue Ordnung, 
in w elcher auch bereits genaue Y orschriften iiber 
das V erzinnen enthalten sind. Hm den durch 
U eberproduktion veranlaBten Schleuderpreisen  
E inhalt zu tun, wurde der Um fang der Pro- 
duktiou genau fe s tg ese tz t, auch durften inner- 
lialb von 12 Jahren keine neuen Blechhamm er 
und Zinnhauser errichtet werden. D ie niedri- 
gen W eiB blechpreise hatten ihren Grund indessen  
nicht allein in der Ueberproduktion, sondern auch 
in dor auslandischen IConkurrenz, denn um jene  
Z eit gab es sow ohl in B o h m e n  ais auch im H e r -  
z o g t u m  S ach sen W eiB b lech h am m er. A usdiesem  
Grunde wurde 1660  von auslandischen verzinnten  
B lechen ein Zoll erhoben und zw ar im B etrage  
von 4 Gr. fiir den Zentner. D iese „G leits-O rdnung“ 
war ausdriicklich fur die bohmische G rcnze er- 
lassen  worden.

1 7 8 0  gab es in K ursachsen 12 W eiB blech
w erke, von denen iusbesondere die K atzh iitte  
im H ennebergischen sow ie der W ittichsth aler  
W eifiblechliam m er liervorzuheben sind. 1' / 2 Mei- 
len von Sulli im T hiiringer W ald  lag  Schleusingen  
mit einem W eiBblech- und Sensenham mer. Noch  
im Jahre 1 7 77 schrieb der H iitteninspektor  
E n g e l h a r d  H e r w i g :  „Das Cliurfiirstentrm
Sachsen zeichnet sich durch starkę V erfuhrung  
seiner verzinnten  B leche, die durch ganz Europa, 
ja  in andore H auptteile des Erdbodens versch ickt  
w erden, fiir anderen L andem  D eutschlands a u s .“ 
Allm ahlich aber g in g  diese Industrie in  Sachsen  
ein, und um das Jahr 1 8 4 3  w ar nur noch die 
V erzinnerei des W alzw erk s W ittich stah l von  
B edeutung, die a llerdings W eiB bleche lieferte, 
w elche den W ettbew erb mit den englischen in 
jeder B eziehu ng aushalten konnten.

D as d r i t t e  Gebiet in D eutschland, w elches 
nelien einer alten E isenindustrie auch eigenen  
Zinnbergbau trieb, w ar, w ie schon erw ahnt, 
S c h l e s i e n ,  das 1 7 4 5  durch den B reslauer Frieden  
in den B esitz  Friedrichs des GroBen gekomm en  
war. Um die M itte des 18. Jalirhunderts hatten  
zw ei Sachsen, M u l l e r  und S p r i n g e r  m it N am en, 
die Loffelfabrikation, die in ihrer H eim at beson
ders zur Z eit des Siebenjahrigen K rieges ( 1 75 6  
bis 1 76 3 )  im E rzgeb irge in hoher B liite stand, in 
Schlesien  ein gefiih rt, indem sie zu  S law ien tzitz  
und Jakobsw alde neue Loftelfabriken griindeten. 
Am letztgenannten  Orte befand sich  auch eine 
W eiBblechfabrik, w elche dem Grafen H o y m  
gehorte, aber bis zum Jahre 1 7 3 8  an J o l i a n n  
G e o r g  v o n  J a n i s c h  verpaclitet w ar. Ein  
B ericht vom Jahre 1 7 6 6  besagt, der Hammer 
w erde im Jahre 40  W ochen lang betrieben und 
rerfertige  jahrlich neben 120  Ztrn. Schwarzblec.h  
6 8 0  Ztrn. W eiBblech.

D a sich die N achfrage nach W eiBblech in 
Schlesien und StidpreuBen immer mehr ste igerte  
und man verm ehrte E infuhr von sachsiscliem  
und englischem  W eiBblech fiirchtete, so wurde 
vorgesch lagen , in K onigshuld eine W eiB blech
fabrik anzulegen. D ieselbe kam allerdings nicht 
zustande, liingegen  wurde 1 7 8 4  ein B lech- 
w erk zu Dembioliaininer bei Malapane errichtet, 
das aber spater, 1 793 ,  auf  R e d e n s  A ntrag  
nach M alapane v er leg t w urde, w o Reden 179 6  
auch einen W eiBblechhammer und eine groBe 
Y erzinnerei bauen lieB, die 179 9  in G ang kam. 
Man stiefi dabei allerdings auf groBe Schw ierig- 
keiten , w eil man die erforderlichen A rbeiter  
nicht, w ie man gehofft hatte, aus T huringen er- 
halien  konnte. E rst 1 8 0 0  brachte man die 
M annschaft vo llza h lig  zusammen. W ahrend die 
Blechschm iede aus dem H arz kam en, wurden  
zw ei V erzinner von Zanzliausen gelio lt.

Nachdem man 18 0 2  an S te lle  des Hammers 
ein B lechw alzw erk , das erste in Schlesien, er
richtet und den alten W eiBblechham m er b eseitig t
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hatte, nalim auch die dortige W eiBblechfabri- 
kation einen lebhaftereii A ufschw ung. A nfangs 
gesta lte te  sieli d ieser B etr iebszw eig  sehr er- 
freulich, N achfrage und A bsatz w aren bedeutend, 
so dafi man sich eine gu te Zukunft versprechen  
konnte; a llein  die guten- Zeiten w aren von keiner  
langen D auer, indem die englischen yerzinnten  
B leclie, dio durch ilir schones A euBere und die 
yollkommen sp iegelg la tte  Oberflilche die schlesi- 
sclien B leche nicht nur bei weitem  iibertrafen, son
dern auch um y ie les  b illiger verkauft wurden, 
le tz tere  vom M arkte verdrangten. Man ste llte  den 
W eiBblechbetrieb daher allm ahlich ein und ging  
zum W alzen  von Zinkbleclien uber. In den 22  
Jahren ( 1 7 9 9  bis 1821) ,  w o die W eiB blecherzcu- 
guug in  J ed litze  sta ttfan d , wurden insgesam t 
11 0 9 2  K isten  W eiB blech h ergeste llt, im Durch- 
sclm itt also iiber 50 0  K isten  im Jalir. E s gab  
aber auch Jahre mit 900  K isten.

H. H .! W ie  Ihnen bekannt sein  wird, w ar 
F r i e d r i c h s  d e s  G r o  B e n  Interesse an dem 
B erg- und H iittenw esen  in  erster L inie finanzieller  
A rt, indem er aus ihm E inkiinftę zu erhalten  
hoffte. E r befolgte dabei den w eisen  G rundsatz, 
daB nichts, w as im Lam ie selbst hergeste llt  
werden konnte, aus dem A uslande bezogen werden  
diirfe. In diesen B estrebungen wurde der K onig von  
seinein M inister v . H e i n i t z  auf das angelegent- 
lichste unterstiitzt, der den gesatnten Handel mit 
B ergw erkserzeugnissen  zu yerstaatlichen  suchte. 
1765  fand der K onig, daB fiir B lecli und Stahl 
viel zu v ie l Geld auBer Land g in g , und er 
betraute den Berghauptm ann v . J  u s t  i mit der 
Errichtung groBer W erke in der N e  u in a r k .  und 
zw ar zu Zanzhausen und Z anzthal, w ofiir er 
180 0 0 0  T lialer b ew illig te . L eider aber w ar  
der damals schon halb erblindete v. Ju sti dieser 
groBen A ufgabe nicht mehr gew acbsen . Immer- 
hin wurde 17 67  zu Zanzhausen auch W eiBblech  
erzeugt. Man w ollte  dabei anfiinglicli sch lesi- 
sches Zinn verw enden, allein  w egen der geringen  
Ausbeute der dortigen Gruben bezog man das 
Zinn aus E ngland. 1 7 6 8  yerbot Friedrich der 
Grofie zugunsten  der genannten Blechham m er alles  
freinde W eiB - und Schw arzblech und lieB durch 
den Geh. F inanzrat R e i c h h a r d t  fiir das N eu- 
miirkische und Sorger Blech N iederlagen in Schle- 
sien errichten. D as m arkische E isen fand aber 
keinen A nklang, denn es w ar teurer und schlechter  
ais das sclilesische.

D as soeben genannte W erk  Sorge, das be
kami tli cli am H a r z  lieg t, wurde 1771 bis 1781  
vom preuBischen F iskus yerw altet, 17 8 2  aber 
angekauft. Es besaB einen W eiBblechhammer, 
de)- zum T eil oberschlesisches M ateriał ver- 
arbeitete, das au f der Oder, Spree und Elbę  
yerschifft und von M agdeburg ab auf der A chse 
yerfrachtet w urde. D as zw eite  H arzer W eiB - 
blechw erk T hale, das urspriinglich einer G ewerk- 
schaft und dann dem Grafen R  e d e n gehorte, w ar

1 7 7 8  in den B esitz  des K onigs gekom m en. Beide  
H arzer W erke bezogen  ihr Zinn aus England. 
D ie V erzinnung auf beiden A nlagen geschah
nach dem gew ohnlichcn, damals iiblichen Y er
fahren, und das hieraus g e fer tig te  W eiBblech  
war in seiner Q ualitat dem geham m erten
sachsischen gleich , stand dagegen dem gew alzten  
englischen sehr nach. E s g in g  in der Haupt- 
saehe an die K oniglichen M agazino nach Berlin  
und M agdeburg. N ach einem aus dem Jahre
17 8 5  stammenden P reisyerzeiclm is k ostete  in der 
H auptniederlage zu Potsdam  1 FaB W eiBblech  
zu 4 5 0  T afeln  je  nach der Sorte 39 T hl. 4 Gr. 
2 P f. bis 42  T hl. 7 Gr. 2 P f. E in FaB AusschuB- 
bleche ste llte  sich auf 28  Thl. 18 Gr. 7 P f. 
D er B etrieb auf den K onigl. PreuBischen W eifl- 
blechw erken wurde durch die H iitten- und Hammer- 
Ordnung vom 27 . A pril 1769  g eregelt.

Neben den erwahnten W erken so llte  noch 
in  H alberstadt ein fiskalischer W eiBblechham m er 
an geleg t werden, doch kam es nicht dazu. Auch  
auf der herzoglich  b r a u n s c h w e i g i s c h - l i i n e -  
b u r g i s c h e n  E isenhiilte zu J lefe ld  beabsichtigte  
jnan, um 17 70 ein W eiB blechw erk zu errichten, 
doch kam der P lan  nicht zur A usfiihrung. D es- 
gleichen  w ollte  man, da im H a n n o v e r s c h e n  
kein W eiBblech erzeu gt w urde, 1 8 0 3  zu Mandel- 
holz ein W eiB blechw erk nach engiischer A rt an- 
legen . D ie W eiB blecherzeugung im F i i r s t e n t u m  
W a l d e c k  w ar und blieb gering . D er Y ersuch, die 
W eiBblechfabrikation zu  A nfang des vorigen  Jahr- 
hunderts in der G r a f s c h a f t  M ark  und im H e r -  
z o g t u m  B e r g  einzufiihren, iniBgluckte, dagegen  
bestand schon se it 1751  ein W eiB blechw erk zu  
N e u w i e d  a. R h e i n ,  das ein B lechfeuer und einen  
Blechham m er nebst Zinnpfanne umfaBte. D as W erk  
gehorte dem Grafen J o h a n n  F r i e d r i c h  A l e x a n -  
d e r  v o n  W i e d ,  wurde aber atn 1. Ju li 1 7 6 0  
nebst dem R asselsteiner Blechham m er an H e i n 
r i c h  W i l h e l m  R e m y  yerpachtet, doch schon zu  
P iingsten  des folgenden Jahres ( 1 7 6 1 )  e inge- 
ste llt , da es gegen  die billigeren englischen W eiB- 
bleche nicht aufkom men konnte. Im Jahre 1767  
schickte Rem y zw ei L eute von N euw ied nach 
England, um sich die gegen  1 728  aufgekom m ene 
B lechw alzerei ab zusehen; leider fehlte es beiden 
an dem notigen  technischen V erstandnis hier- 
fiir. E rst 17 73 kam das neue B lechw alzw erk  
nach v ielen  Schw ierigkeiten  und m ancherlei Um- 
bauten in dauerndeu B etrieb. II. W'. R e m y ,  
der auch der Erfinder des sogenannten N euw ieder  
G esundheitsgeschirres w ar, starb 1 779 .  Sein  
N achfolger w ar s in V etter  und Schw ager  
C a r l  W i l h e l m  R e m y ,  der ebenfalls ein si-hr 
tiichtiger Geschaftsm ann w ar, und dem es gelang , 
im Jahre 17 8 4  das gepachtete E isenw erk R assel- 
stein  durch K auf an sich zu bringen. E rst 
18 56  wurde hier w ieder m it der W eiB blecherzeu
gung begonnen und 1873 das Unternehm en in 
eine A k tien gesellsch aft um gew andelt.
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W enden w ir uns nunmehr dem S a a r r e v i e r  
zu. S c it den I 7 7 0 e r  Jahren lie ferte  die Geis- 
lauterner H iitte W eiBblech, und zw ar in zw ei 
Sorten , einer dunkleren (m it 1/io B le izu sa tz) zu 
Dachrinnen und einer liellen zu K ochgeschirr. D as  
W erk  befand sieli zu erst in landesherrlichem  B e- 
s itz , g in g  aber 1827  in P r iva tb esitz  iiber. E s 
kam an die G e b r u i l e r  S t u m m  bezw . an die 
D illin ger H iittenw erke. 18 05  nalim aucli die 
D illin ger  H iitte die W eiBblechfabrikation auf. 
D ie A nfange der D i l l i n g e r  H i i t t e n w e r k e  
reieben bis in die Zeit L u d w i g s X I V .  zuriick. 
B ereits im Jahre 16 8 5  erteilte  dieser Monarch 
dem M a r q u i s  de  L ó n o n c o u r t  die Er- 
laubnis, auf dessen B esitztum  zu D illin gen  ein 
E isenw erk zu erriebten und zu betreiben, gegen  
eine jahrliche Abgabe von „einem T haler G old“ . 
Nur 12 Jahre verblieb die H iitte unter der 
H errschaft der Bourbonen. 1 697 ,  im F rieden  
von R ysw ik , bekam das W erk in H erzog  L e o 
p o l d  J o s e p h  K a r l  v o n  L o t h r i n g e n  einen  
neuen Landesherrn. Im Jahre 1 7 2 0  erneuerte  
dieser dem M ar q u i s  d e  L ó n o n c o u r t  die H iitten- 
konzession , und zw ar mit dem Z usatz, dafi er. 
auf seinein Geliinde eine W eifiblechfabrik oder, 
w ie es in der Urkunde heifit, „ une m anufacture 
de fer blanc" errichten diirfe. Im  L aufe der 
nachsten Z eit w ecliselte  die H iitte  zu D illingen  
mehrfach iliren B esitzer . M ittlerw eile w ar 
L othringen durch den W iener Frieden von 1 7 3 5  
dem yertriebenen P olenkonig  S t a n i s l a u s  L e s -  
z i n s k y ,  dem S cliw iegervater L udw igs X Y ., zu- 
gefa llen  und kam 1 7 6 6  w ieder an Frankreich. 
Auch S t a n i s l a u s  L e s z i n s k y ,  der den T ite l 
K onig von P olen  w eiterfiihrte, b esta tig te  durch 
einen ErlaB vom Jahre 17 57  dem dam aligen B e 
sitzer  des D illin ger  H iittenw erkes. J e a n  C l a u d e  
P  i e r r o n , die schon durch Leopold erteilte  
K onzession zur E rrichtung einer W eiB blech- 
fabrik. Aber auch P ierron  nahm diesen F a- 
brikationszw eig  noch nicht auf. N ach neuerlichem , 
mehrfachem B esitzw ech sel wurde 1802  der Bau  
eines W alzw erk es beschlossen und 1 8 0 4  zu 
D illingen das erste  E isenblech g ew a lz t und 
ein Jahr darauf, 1 80 5 ,  w ie g esa g t, m it der 
Fabrikation von W eiBblech begonnen, fiir w elches, 
w ie w ir gehort haben, dio K onzession  fast schon  
100  Jahre friiher erte ilt  worden war. F iir die 
gute Q ualitat und das saubere ■ A ussehen der 
B leche bekam das W erk  1806  und 18 0 9  auf 
den A usstellungen in P aris die silberne bezw . 
goldene M edaille. D illingen  gehort ebenso w ie der 
R asselstein  lieute noch zu den groBten deut- 
sclien W eifiblechw erken. D ie anderen von mir 
genannten W erke haben hingegen schon vor  
langen Zeiten iliren B etrieb aufgegeben. D as- 
selbe G eschick hatten auch die spiiter gegriin- 
deten W erk e G e r m a n i a  b e i  N e u w i e d ,  
N e u - O e g e  i n  W e s t f a l e n  und ein W eifi- 
blechwerk in S c h a l k e  i. W.

Neben R asselstein  und D illingen bestehen noch  
heute W eiB blechw erke zu H a y i n g e n ,  H i i s t e n  
und N a c h r o d t .  A lle  fiinf genannten W erke sind 
zu  einem Syndikat verein ig t, das im Jahre 1 8 6 2  
gegriindet wurde und seinen S itz  in Koln 
hat. D ie Produktionsziffern der einzelnen W erke  
stehen mir leider nicht zur V erfiigung, ilire Ge- 
sam terzeugung aber is t  nebst D eutschlands E in- 
und A usfuhr an W eiBblech in der folgenden  
Z ahlentafel verzeichnet.

J a h r
Erzeug;un£ 

an  W elB- und 
M attblcch

t

W ert de r 
E rzeuguug  

in  J i
A usfuhr 

in  t
E in fuhr 

in t

1890 21 348 8 175 786 421 4 296
1891 23 500 8  298 000 417 1 19!)
1892 26 800 8 878 000 340 1 234
1893 27 400 8 740 000 538 1227
1894 31 261 9 384 000 317 2 041
1895 31 156 8 694 097 284 1 440
1896 34 167 9 344 037 135 10 417
1897 31 458 8 300 025 274 11560
1898 35 320 9 434 311 165 10 888
1899 33 980 10 132 000 113 23 835
1900 30 705 11 053 000 238 18 158
1901 36 267 11 998 000 158 9 949
1902 42 471 14 371 000 150 16 698
1903 45 132 14131000 177 17 080
1904 47 983 14 312 000 147 18 939
1905 46 992 14 356 000 135 29 682
1906 45 076 14 560 000 186 37 647
1907 44 518 15 610 000 375 43 085
1908 48 334 16 731 913 242 33 378

A uf die gesch ichtliche E ntw icklung der W eifi- 
blecherzeugung in  den i i b r i g e n  L a n d e m  ein- 
zugehen, wiirde mich zu w eit fiihren, obwolil mir 
auch hieriiber reichlliches M ateriał zur V er- 
fiigung steht. Ich benutze gern diese G elegen- 
heit, um allen Behorden, F irm en und P ersonen , 
die mir bei der Bescliaffung desselben bełiilflich  
w aren, auch an dieser S te lle  nochmals meinen ver-  
bindlichsten D ank abzustatten . D ie H auptzahlen  
habe ich in einer groBen Z ahlentafel zusam men- 
g este llt , die ich Interessenten  gern zur Y erfugung  
ste lle .*  In a ller K iirze w ill ich nur folgendes iiber 
den gegen w artigen  Stand der W eiB blechindustrie  
in den auBerdeutschen Landern erw alm en:

O e s t e r r e i c h ,  das auf eine a lte W eiBblech- 
erzeugung zuriickblicken kanu, b esitz t zu rzeit  
nur noch v ier  W eiB blechw erke, und zw ar in 
W asendorf in Steierm ark, W ollersd orf in N icder- 
O esterreich sow ie Neudeck und R othau in Bohmen. 
Auch diese W erke sind kartelliert, ihre Gesamt- 
erzeugung is t n icht sehr grofl, sie betragt rund 
8 8 0 0  t. U n g a r n  b esitzt nur ein ein ziges W eifi
blechw erk, und zw ar zu N adast. F r a n k r e i c h s  
W e i f i b l e c h e r z e u g u n g  reicht bis auf die 
Zeiten L udw igs X IY . zuriick. D ie H auptw erke

* Yon einer "Wiedergabo dieser Zahlentafel 
mufite aus Rauminangel Abstand genoramen werden; 
die Redaktion von „Stahl und E isen“ ist aber gern 
bereit, diese Zahlentafel auf besonderen W unsch 
kostenfrei abzugeben.
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befinden sich zu rzeit in  M ontataire, Hennebont, 
C luU illon-et-C om m entry, zu B ourg (Franche- 
Cointś) und an ein igen anderen Orten. Obwohl ich  
mich verschiedentlich bemiiht habe, Produktions- 
zahlen zu erhalten, is t  mir dies leider nicht ge- 
lungen. Nur so v ie l is t mir bekannt, daB Frankreich  
1907 fiir fast 6 M illionen F rancs W eiBblech  
ausgcfiilirt hat. B e l g i  e n  erzeu gt, sov iel ich 
weiB, zurzeit kein W eiBblech mehr. D ie in der 
Statistik  ais Ausfuhr fiir 19 0 7  und 1 9 0 8  an- 
gegebeneu 1 3 6 2  t bezw . 1 749  t diirften fremden  
Ursprungs sein. Ich lasse mich indesscn gern  
eines B esseren belehren, w ie ich denn iiberhaupt 
fiir alle au f W eiBblech und V erzinnerei B ezug  
habenden M itteilungen dankbar bin.

I t a l i e n s  W e i B b l e c b e r z e u g u n g  is t  ganz  
jungenD atum s. Im m erh in liefertesie im  Jahre 1907  
sclion2 4 4 2 3  tim  W erte  von 12 746  7 2 1 L ire . Trot.z 
eines Schutzzolles von 180  L ire auf die Tonne 
fiihrte Ita lien  noch 13 3 6 0  t W eiB blech im Jahre 
1906 ein. D ic drei vorhandenen W eiBblechwerke 
sind zu Piom bino, Savona und D arfo gelegen .

D ie E ntw ick lung der W eiB blecherzeugung  
Italiens ergibt sich aus folgender Z ahlentafel:

J a h r T onncn J a h r T onncn

1 8 9 6  . . . . 2  9 1 8 1 9 0 2  . . . . __

1 8 9 7  . . . . 6  5 0 0 1 9 0 3  . . . . 1 1 2 7 5
1 S 9 S  . . . . 7  2 0 0 1 9 0 4  . . . . 1 6  6 5 5
1 8 9 9  . . . . 8  0 0 0 1 9 0 5  . . . . 1 8  5 6 0
1 9 0 0  . . . . 1 0  0 0 0 1 9 0 6  . . . . 1 6  3 5 0
1 9 0 1  . . . . 7  5 5 0 1 9 0 7  . . . . 2 4 4 2 3

D ie s p a n i s c h e  W e i f i b l e c h i n d u s t r i e  is t  
gleichfalls in gu ter E ntw ick lung begriffen. D ie 
Produktion b e tr u g :

J a h r t J a h r
*

1 9 0 3  . . . . 1 2  9 9 2 1 9 0 6  . . . . 1 4  9 4 7
1 9 0 4  . . . . 1 3  5 7 7 1 9 0 7  . . . . 1 6  0 0 0
1 9 0 5  . . . . 1 4  5 7 7 1 9 0 8  . . . . 1 6  8 4 2

Spaniens Einfuhr an W eiBblech bezifferte 
sich w ie fo lg t:

J a h r t J a h r t

1 8 8 3  . . . . 3 7 3 2 1 8 9 5  . . . . 1 4 0 4
1 8 8 4  . . . . 2 9 2 9 1 8 9 6  . . . . 1 1 9 9
1 8 8 5  . . . . 3 4 0 3 1 8 9 7  . . . . 7 1 3
1 8 8 6  . . . . 3 7 1 5 1 8 9 8  . . . . 7 7 0
1 8 8 7  . . . . 3 9 5 3 1 8 9 9  . . . . 1 9 2 9
1 S S 8  . . . . 4 1 5 3 1 9 0 0  . . . . 2 5 7 9
1 8 8 9  . . . . 4 6 3 8 1 9 0 1  . . . . 1 8 9 8
1 8 9 0  . . . . 3 0 7 0 1 9 0 2  . . . . 2 1 0 5
1 8 9 1  . . . . 2 7 6 6 1 9 0 3  . . . . 4 0 8 5
1 8 9 2  . . . . 3 5 9 5 1 9 0 4  . . . . 1 9 7 6
1 9 9 3  . . . . 3 2 5 0 1 9 0 5  . . . . 1 5 0 1
1 8 9 4  . . . . 3 3 0 3 1 9 0 6  . . . . 2 5 4 7

R u B l a n d  b esitz t je tz t  auch ein ige W eiB 
blechwerke ; auBerdem haben manche K onserven- 
fabriken ihre eigenen V erzinnereien . Genauere 
Angaben sow ie  P roduktionszahlen neueren Datum s 
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stehen mir leider nicht zur Y erfiigung. D ie  
W eiBblecheinfuhr im ersten H albjahr 19 0 8  be
trug 3 5 0 0  t im W erte  von 2 3/ 2 M illionen Rubel. 
D ie Q ualitat der russischen W eiB bleche soli noch 
recht v ie l zu wiinschen iibrig lassen.

S c h w e d e n ,  das in friiheren Zeiten in gerin - 
gem MaBe W eiB blech erzeugte, hat diesen F a - 
brikationszw eig  schon se it langer Z eit au fge- 
geben, obwohl sich gerade das schw edische Ma
teria ł sehr gu t zu W eiBblech eignen wiirde.

D ie E infuhr Schw edens an W eiBblech b e tr u g :

aus 1904 1905 1906 1907

D a n o m a r k  . . . ( T r a n s i t )  
D e u t s c h l a n d  . . .  „ 
G r o B b r i t a n n i e n  . „ 
A m o r i k a  . . . .  „

1 3 0 9
1 3 6

3 9 4 6

4 5 4
3 2

5 2 1 6
18

2 8 4
3 1

5 5 4 4
2 2

2 0 4
4 3

5 9 6 4
4

I n s g e s a m t  t 5 3 9 7 5 7 2 2 5 8 8 1 6 2 1 5

DaB E n g l a n d  die K unst der W eiBblech
erzeugung aus Sachsen im portiert hat, habe ich  
bereits erw ahnt. U eber den Stand im Jahre
19 05  m ogen folgende Zahlen AufschluB g e b e n : 

M e n g e  d e s  e r z e u g t e n  W e i B b l e c h e s  =  6 5 4  6 0 0  t  
W e r t  =  1 5 8  M i l l i o n e n  M a r k  

Y e r b r a u c h t  - w u rd e n  d a b e i :

7 7 0  0 0 0  t  P l a t i n o n  i m  W e r t e  v o n  6 5  M i l i .  M a r k
1 0  0 0 0  t  Z i n n  „ „ „ 2 9  „  „

K o h l e  „ „  „ 5 — 6 „ „
S c h w o f e l s iu i r e  im  W e r t e  v o n  1 ,8  „ „
P a l m o  1 „  „  „  1 ,1
K i s t e n  „ „ „ 3 4 8  0 0 0  „
D a z u  f u r  |

2 0  0 0 0  > L o h n e  im  B e t r a g e  v o n  2 8  M il i .  „
A r b e i t e r  j

E nglands W eiB blecherzeugung betrug:

J a h r M etr. Tonncn

1 8 6 5  .........................................
1 8 7 0  .........................................

1 8 8 0  .........................................
: 1 8 8 4  .........................................

1 8 9 0  .........................................
1 8 9  1 ..................................
1 8 9 5  .........................................
1 9 0 4  . . ( g e s c h a t z t )
1 9 0 5  . . ( g e s c h a t z t )  
1 9 0 8  . . ( g e s c h a t z t )

7 0  4 0 0  
1 2 2  9 9 0  
1 4 7  6 0 0  
3 0 0  0 0 0  
3 2 0  0 0 0  
4 8 4  0 4 0  
6 7 3  6 0 0  
4 0 0 0 0 0  
6 3 4  2 0 0  
6 5 4  6 0 0  
7 0 0  0 0 0

E nglands A usfuhr an W eiBblech belief sich auf:

J a h r
M etr.

T onncn
M etr.

T onncn

1 8 9 7  . . . 2 7 6  2 6 0  1 9 0 3  . . . 2 9 7  4 8 5
1 8 9 8  . . . 2 5 5  7 9 7  : 1 9 0 4  . . . 3 6 5  2 6 2
1 9 9 9  . . . 2 6 0  7 3 5  1 9 0 5  . . . 3 6 0  6 3 0
1 9 0 0  . . . 2 7 8  3 3 8  1 9 0 6  . . . 3 8 1  4 2 1
1 9 0 1  . . . 2 7 5  6 6 1  1 9 0 7  . . . 4 1 1 8 1 3
1 9 0 2  . . . 3 1 7  2 0 1  i 1 9 0 8  . . . 4 0 9  4 5 5

D ie g ew a ltige  E ntw icklung, w elche die W e i B 
b l e c h e r z e u g u n g  i n  A i n e r i k a  se it dem 
Jahre 189 1  genommen hat, veranschaulicht 
besser, ais es W orte tun konnten , die ste ile  
L inie auf dem Schaubild (Abbild. 1). V eranlas-

13
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W e i f i b l e c h e r z e u g u n g  d e r  Ve r .  S t a a t o n .

J a h r T onnen J a h r T onnen

1891 (die letzt. 1901 (Kalen-
6 Monate 1 016 derjahr) . . 406 063

1892 (Kalen- 1902 . , . . 366 106
derjalir) . . 19122 1903 . . . . 488 141

1893 . . . .
1894 . . . .
1895 . . . .

56118 
75 520 

115 593

1904 (Census- 
Jahr) . . . 465 979

1896 . . . . 163 081 1905 (Kalcn-
1897 . . . . 260 950 derjahr) . . 501 870
1898 . . . . 332 460 1906 . . . . 587 358
1899 . . . . 366 995 1907 . . . . 523 506
1900 . . . . 305 507 1908 . . . . 482 600

E i n f u h r  a n  W e if ib le c h .

J a h r tons 7.u 1016 kg J a h r tons  zu L016 kg

1880 158 049 1895 219 545
1881 183 005 1896 119 171
1882 213 987 1897 83 851
1883 221 233 1898 66  775
1884 216181 1899 58 915
1885 228 596 1900 60 386
1886 257 822 1901 77 395
1887 283 836 1902 60115
1888 298 238 1903 47 360
1889 331 311 1904 70 652
1890 329 435 1905 65 740
1891 327 882 1906 56 983
1892 268 472 1907 57 772
1893 253 155 1908 58 490
1894 215 068

sung war, um es nur kurz anzudeuten, die am
1. Ju li 1891 in K raft getreten e E rhohung des 
am erikanischen E in gan gszo lles von 1 Cent auf 
2 1/2 Cents fiir das Pfund W eifib lech .*  F iir  
E ngland hatte dieser U m stand, w ie man sich  
le ich t denken kann, ganz besondere B edeutung. 
D ie  heutige Produktion betragt rund 60 0  0 0 0  t 
bezw . 12 0 0 0  0 0 0  K isten  W eifiblech im W erte  
von 43  0 0 0  0 0 0  $  g le ich  1 7 2 0 0 0 0 0 0  JO. Er- 
forderlich sind hierzu rund 1,4 Mili. Tonnen  
E isen erz , 8 5 0  0 0 0  t K oks, 4 0 0  0 0 0  t K alkstein , 
7 5 0 0 0 0 1 R oheisen und 7u0 0 0 0 1 Stahl. B eziiglich  
w eiterer  Angaben verw oise ich auf obige Zahlen- 
tafeln . N atiirlich hatten  die ersten am erikanischen  
W eifiblechw erko ihre K inderkrankheiten durchzu- 
maclien, und auch heutigentags klagen v ie le  W eifi- 
blechverbraucher iiber die ungleiche Q ualitat der 
am erikanischen W eifibleche. E rstk iirz lich g in gm ir  
<ler B ericht iiber die im Februar d ieses Jahres abge- 
haltene G eneralversam m lung der am erikanischen  
K onserven-F abrikantenzu, bei w elcher G elegenheit 
cin Chemiker Dr. H. W . W i l e y  aus W ashington  
auf die U ngleichm afiigkeit der am erikanischen  
W eifibleche hingew iesen hat. D ie Zinnmengc 
f. d. K iste W eifib lech , die 2 1I» Pfund betragen  
so li, schw aukt zw ischen 2, 27 Pfund im Maxi-

* 1872 bis 1878 betrug der am erikanische Zoll 
.nuf Weifiblech 15 0/0 vom W ert. 1879 bis 1891
1 Cent f. d. Pfund, 1891 bis 1904 2.2 Cents fur das 
Pfund, 1901 bis 1908 1,5 Cent f. d. Pfund. je tz t soli 
«r auf 1,2 Cent herabgesetzt worden.

mum und 1,03 Pfund im Minimum, der Zinn- 
geh a lt, in P rozen t ausgedriickt, zw ischen 2, 32  °/o 
und 1, 16 “/o, d ie Zinnm enge fiir 25 qcm Ober- 
flaclie som it zw ischen 1 4 5  mg und 57 m g (!). 
B ei der B edeutung der am erikanischen W eifi- 
blechindustrie liefie sich noch v ie l erzahlen, ich  
w ill mich indessen mit R iicksicht auf die K iirze  
der Z eit auf das bisher G esagte beschranken. 
Mir kam es ja  iiberhaupt in e r s t e r  L i n i e  nur 
darauf an, Ihnen vor A ugen zu fiihren, w ie w eit  
die deutschen E isenhutten leute den E nglandern, 
die sie doch sonst auf allen Gebieten der E isen- 
industrie eingeholt oder sogar iiberfliigelt haben, 
gerade beziiglich  der W eifib lecherzeugung noch 
nachstehen. Ich w ollte  Umen aber auch w eiter  
zeigen , dafi es nicht immer so w ar, ja  dafi D eu tsch 
land bereits z w e i  B l i i t e z e i t . e n  seiner W eifi- 
blechindustrie hinter sich hat. D ie erste  im 15. 
bis 16. Jahrhundert m it dem H auptsitz in B ayern, 
die zw eite  im 17. und 18. Jahrhundert m it dem 
H auptsitz in Saclisen. Hoffentlicli g e lin g t es 
der heutigen deutschen Industrie, sich auch noch 
in diesem P unkte von E ngland u n ab h an g ig1 zu 
maclien, damit w ir recht bald von einer d r i t t e n  
G l a n z p e r i o d e  d e r  d e u t s c h e n  W e i f i b l e c h -  
e r z c u g u n g  sprechen konnen.

M. H . ! D er franzosische G escliichtssclireiber  
M i c h e l  e t  so li einm al seinen Freunden zugerufen  
haben: „F aites 1’h istoire, nous l ’ecriron s.“ Ich aber 
mochte den Herren Praktikern  im Nanien der 
R edaktion von „Stalli und E isen “ zurufen: Schafft 
nur eine grofie W eifib lechindustrie, die G eschichte  
derselben, die w ollen  wir schon sch reib en !

Zusam m onstellung der Zollsiitzo auf W eifiblech. 
a) E u r o p a .

B elg ien ........................................1 F rank  fiir 100 kg
Bulgarien .  .......................... 8 „ „ 100 „
D anem ark (nicht besonders angegeben).
Deutsches Reich :

Weifiblech yon m ebr a h  1 m m Dicke 5 fiir 100 kg 
„ „ 1 mm und darunter 5,50 d l fiir 100 kg

F in n la n d ..................8,20 Finnische Mark fur 100 kg
F ran k re ich :

General- Minimal- 
Weifiblech von melir tarlf mrif

ais 0,6 mm Dicke 14 F r. 12 Fr. fiir 100 kg
Weifiblech von 0,6 mm

oder w en iger. . . 15 ,  13 „ „ 100 „
Griecbenland . 4 Drachmen ( =  3,24 dl)  fur 100 Oka

( =  128 kg)
Orofibritannien z o l l f r e i .
Ita lien :

Weifiblech mebr ais l '/2 mm stark  14 Li refur l OOkg 
Weifiblech 1 ‘/i oder weniger stark 18 „ „ 100 ,

Holland . . . .  5 v. H. vom W ert.
Norwegon . . . M inim altarif: frei; M axim altarif

2 Kronen fiir 100 kg. 
Oesterreich-Ungarn : fflr 100 kg

Weifiblech yon 1 mm oder mebr . . 18 Kronen
unter 1 mm bis 0,6 mm . 1 9  *

„ „ 0,6 mm bis 0,4 mm 20 „
„ 0,4 m m ...................... 21,50 „



21. Ju li 1909. Die Berechnung steinerner W inderhitzer. Stahl und Eison. 1107

Portugal (nicht besonders angogeben).
Rumiinicn:

fiir 100 kg

WeiBblech von 1 mm und mehr Dicko 11 Lei 
„ unter 1 bis ‘ s mm Dicko . 12,50,,
„ diinner ais >, „ . 15 „

RuBland:

WeiBblech zur Seo eingeftihrt 2,05 llubel lur 1 Pud 
„ iiber die westliche 

Landgronzo eingefiihrt , . 3,18 „ „ 1 „

Schweden : z o l  l f  roi .
S c h w e iz ................................0,00 Franken fiir 100 kg
S e r b i e n ...............................10 Dinar „ 100 „

e rs te r  T a rif  zw ei te r  T a rif

Spanien (Tara : Kisten 10 v. II) 18 Peseten 14 Peseten 
Tflrkoi: 8 v. H. yom Wort.

b) A m e r i k a .

Argentinische Republik:
Zugeschnittene WeiBbleche fiir Kon- 

seryenbuchsen ....................................... z o 11 f r e i.
Tirasilion:

WeiBblech in T a f e l n ..................50 Reis fiir 1 kg
„ ein fach geschnitten,

bemalt, lackiert oder geprefit, 300 „ „ 1 „
Chile . . .  35 y. II. vom W ert.
Columbien . 0,03 vom W ert.
Ecuador . . 0,03 Sucres fiir 1 kg (1 Sucro =  4,05 _*).
Honduras . 0,05 Pesos fiir ‘/a kg Rohgewicht.
Kanada . . 5 y. 1J. yom W ort.

M exiko:
W eiBblech, nicht ange- 

strichen oder gestanzt, 
in Blechen bis 55 cm
Lange u. 40 cm Breite 1,10 Pesos fiir 100 kg 

WeiBblech in Tafeln, nicht 
besonders aufgefiihrt, 
sowio WoiBblech ge
stanzt, angestrichen oder
l a c k i e r t .......................... 8 „ „ 100 „

Salyador ...............................3 Pesos „ 100 „
U ru g u a y ...................................20 y. TI. yom W ert.
Y ereinigte Staaten . . . .  l*/a Cents fiir 1 Pfund.

c) A u s t r a l i o n .
Australischor Bund . . . .  10 y. H. vom W ert.

d) A s i e n .
Britisch-Ostindien . . . . .  1 v. H. yom W ert.
C e y l o n ................................... z o 11 f r e i.
C hina:

WoiBblech, glatt . . . .  0,290 Haikuan Taels
„ , yerziert . . 0,350 „ „

fiir 1 Pikul.
(1 II. T. ■= 0,41 J(,\ 1 P ikul =  00,453 kg.) 

Franzosisch-IIintorindien . WeiBblechkisten und
-Kannen z o 11 f re  i.

Japan  :
WeiBblech, glatt . . . .  0,091 Yen fiir 100 Kin

„ , m arm oriert . 10 v. H. vom W ert.
(1 Yen =  2,092 ; 1 Kin oder Kiitti =  600 g)

Niederliindiscli-Ostindien . z o l l f r e i .
P h i l ip p i n e n .1 Dollar fiir 100 kg

. , , . ,  Brutto.e) A f r i k a.
A c g y p te n .8 v. II. vom W ert.

Die Berechnung steinerner Winderhitzer unter Zugrundelegung des 
Warmeleitungsvermógens feuerfester Steine.

(M itteilungen aus dem eisenhuttenm annischeu In stilu t der B ergakadem ie in Clausthal.)

Von P rofessor B e r n h a r d  O s a n n  in Claustlial.

(Fortsetzung yon Seite 1005.)

1 k gW iirmebilanz einos Co>rpers, bezogeu au f eine 
dreisliin d ige P eriode.

W a r m o e i n n a h m e :

19313: 

19313 =

: 2974 kg CO; 2974X 2403
IM  
100 

0,22 
100
19 313 kg Gase treten

19 313 X  100 X  0,24 ................................
19 313 X  0,85 kg V erbrennungsluft 

fiihren ein 19 313 X  0,85 X  15 X 0,24

WE
146 500

42,5 kg H ; 42,5 X  29 000 1 232 500

mit 100° ein, 
........................... 463 500

59 100

Z a h l e n w e r t o  z u r  B e r e c h n u n  
a u s g a b e :

S t i i n d l i c h e  W i n d m e n g o
=  4679 X  4,2 X  1,29 ......................

S t U n d l i c h e  E s s o n g a s m e n g e
=  19 313 X  1,35 ...............................

Spezifische W arm e der Luft
— 0,303 +  0,000027 . t fflr 1 cbm 

780
=  0,313, wenn t =  ~  =  390u,

Zusammen 8 901 600 

d o r W a r m e -

25 359 kg 

35 730 „

Spez .  W a r m e  d e r  L u f t  fi ir 
0,313 0,242
1,293 ............................................

S p e z. W a rm e  d o r  E s s e n  g a s e ,  auf 
Grund ihrer Zusammensetzung und 
fiir eine Tem peratur yon 320° be-
r e e b n e t ................................................  0,250
M i t t l e r o  Wi  n d  t e m p e r a  t u r , nach Auswoin deB 

Kuryenblattes =  750°, in dor Ringleituug des IIocli- 
ofens gemessen. Im W inderhitzer wurden 780° an- 
genommen. Der Wind soli infolge seiner Erwiirmung 
durch Yordichtung (—j— 10") mit 25° eintreten.

M i t t l e r e  E s a o n g a s t e m p e r a t u r  =  320°, die 
EasengaBtemperatur schwankt zwischen 270° im Anfang 
der Gasperiode und 350° am Ende, die m ittlere Essen- 
gastem peratur liegt bei 92 °/o der HocbBttemperatur 

92
=  Yqq • 350 =  320°, weil die Ordinaten der Kurye der

Gasperiodo auch einen solchen mittleren W ert er- 
kcmien lassen, z. B .:

840 +  915 +  960 +  1000 +  10^0 =  4745;

=  949 =  92 °/o
O

der Ilochsttomj,eratur.
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D iese E s s e n g a s  t e m p  e r a  t u r  is t bemer- 
kensw ert und ze ig t, dafi der W inderhitzer aufier- 
ordentlich giin stig  arbeitet. E s is t  auch die 
g iin stigste  Tem peratur fiir die Z ugw irkung der 
E sse, die bekanntlich bei 27 3  —(— 2 t, also bei 
einer L ufttem peratur von 1 5 °  bei 3 0 3 °  lieg t.

W a r m e a u s g a b e :
Zur W inderwiirmung sind aufgowendet WE 

25 359 X  0,242 X  (780 — 25) . . . 4 G33 100
Die Essengase fiihren mit sich

35 730 X  320 X  0,256 ......................  2 903 400
Zusainmen 7 541 500

Durch Leitung und Strahlung an die 
Umgebung gehen yerloren 
8 901 600 — 7 511 500 .................. 1 360 100

Zusammon 8 901 600

D iese 1 3 6 0  100  W E . machen in U eberein- 
stim m ung m it unserer obigen B etrachtung un- 
gefahr 15 °/o aus. D ie R echnung stim m t also.

B erechnet man die Innenflilche des W ind- 
erh itzergehauses, bezogen auf einen licliten Durch- 
m esser von 5 , 35  m, so erhillt man 3 0 5 ,5  qm, wenn  
der Boden dabei ais vollst;lndig witrmeundurch- 
la ssig  betrachtet w ird, w as w olil um so eher zu- 
treffendiirfte, a lser im m erm itG ich tstau b  b e leg tis t .

Z a h i e n t a f e l  1.

B e s t i m m u n g  doe W e r t  es  ki

In der Sekunde 
1360000 X  '000

und fiir 1 qcm werden darni 

0 ,0 4 1 2  C a l. a i s  d u r c h  - 

d u r c h d i e

W. Ł
(ti — ta) • q

1 2 3 *

Innentcm peratur
Kuryo 1 ^  ti  . . . 500° 600° 800° 1000°

Tem peratur Kurve 2
(0,75 cm) =  t i  . . 300° 450° 655° 900°

Tem peratur Kuryo 3
(3,00 cm) =  t3 . . 140° 330° 550° 840°

Tem peratur Kurve 4
(5,00 cm) =  t i  . . 70° 220° 430° 740°

DurchflieBende W arm e
menge fiir 1 qcm, in
1 Sekunde . . . . 0,035 Cal. 0,0412 Cal. 0,055 Cal. 0,069 Cal.

q = durchweg 1 qcm
1) 12 — t< . . . . 230° 230° 225° 160°

1 ........................... 4,25 cm 4,25 cm 4,25 cm 4,25 cm
k i ........................... 0,00065(185°) 0,00075 (335°) 0,0010(542°) 0,0018(820°)

2) 13—14 . . . . 70° 110° 120° 100°
i ............................ 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
k . ............................ 0,001 (105°) 0,0007 (275°) 0,0009 (485°) 0,0014(790°)

3) t a — 13 . . . 160° 120° 105° 60°
1 ........................... 2,25 cm 2,25 cm 2,25 cm 2,25 cm

0,0005 (230°) 0,0008 (390°) 0,0012 (603°) 0,0026 (950°)

Dic eingeklamm crten Tem peraturzablcn bodeuten die m ittlere Tem peratur 
des Staliabschnitts, fur welche der W ort yon k i gilt.

Eine Zusammenstellung der W erte ergibt folgende lleihe :

Z a h i e n t a f e l  2.
105 » lf<5° 230° 275° 3350 3900

0,001 | 0,00065 0,00050 0,00070 0,00075 0,00080
435° 512® . 603° 790» 820° 950°

0,0009 ! 0,0010 0,0012 0,0014 0,0018 0,0026

3 X  60 X  60 X  3055000 
s c h n i t t l i c h e  W i l r m e m e n g e  
U m f a s s u n g s m a u e r  g e s c h i c k t .  E s kann 
aber dieser DurGhschnittswert nur fiir die m ittlere  
W inderhitzertem peratur zutreffen. F iir lieifiere 
T eile  des W inderh itzers wird der W ert im Ver- 
haltn is der Tem peraturen groB er, fiir kaltere  
T eile  in gleichem  Sinne kleiner. Demnach be- 
steh t die A ufgabe, die m ittlere Tem peratur des 
W inderhitzers innerhalb der dreistiindigen P eriod e  
festzu ste llen .

D ie B erechnung der m ittleren  Tem peratur 
des W inderhitzers.

In der Kuppel lierrsclit eine durchschnittliche  
Tem peratur von 9 6 6 °  bei einer H ochsttem pe- 
ratur von 1 0 7 7 °  nach A usw eis des K urven- 
b la ttes. D ie E ssentem peratur schw ankt zw ischen  
2 7 0 °  und 3 5 0 °  und wird im D urchsclin itt ebenso 
w ic die Kuppeltem peratur etw a 92 °/o ihrer  
H ochsttem peratur betragen =  3 2 0  °. W enn sich  
die Gase von 9 6 6 °  auf  3 2 0 0 abkiiblen, so wird  
das G esetz bestelien, dafi fiir g le ic lie  ZeitrUume 
immer der g leiclie  B ruchteil an T em peratur ab- 

gegeben  w ird. B em ifit 
man diesen auf 20° / o ,  
so erhalt man der Reihe 
nach die Ablesungen 966° ,  
7 7 3 “, 61 8° ,  494» , 395° ,  
3 1 6 ° ,  im M ittel 5 9 4 ° ,  
an sta tt 6 4 2 ° ,  die sich  
ais arithm ctisclies M ittel 
ergeben wiirden.

Demnach gi l t  tinser 
W ert von 0 ,0 4 1 2  Cal. 
fiir die I n n e n t e m p e r a -  
t u r  v o n  5 9 4 °  oder 
rund 6 0 0 ° .

Sucht man diese Innen- 
tem peratur auf dem Kur- 
venblatt (s. S. 1062)  auf, 
so schneidet die an dieser  
S te lle  gezogen e Senk- 
rechfe die K urve 1 bei 
6 0 0 ° , die K urve 2 bei 
4 5 0 ° ,d ieK urve 3 b . 3 3 0 ° ,  
die K urve 4 bei 2 20 ° .  
D iese A ngaben lassen sich  
benutzen, um ki zu be- 
rechnen im gleichen Sinne, 
w ie es in der neben- 
stelienden Z ahientafel 1 
gesehehen ist. D iese  zieh t 
auch audere Tem pera
turen in B etrach t, und 
zwrar unter der Annahme, 
dafi die nach aufien durch- 
fliefiende W arm em enge
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Z a li 1 e n t a f o 1 3.
Y e r a u c h o  m i t  W i i r f o l n  i m g a B g o h e i z t e n  L a b o r a t o r i u m s o f e n .
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8 4 0 0 1 5 4 , 2 0 7 0 , 2 3 4 2 6 5 , 6 2 4 3 , 3 2 9 2 , 9 3 9 3 , 8 0 , 7 4 3 8 2 1 9 7 1 6 3 4 1 3 8 , 2 5 2 , 3 7
9 4 0 5 3 0 4 , 2 0 5 0 , 2 3 4 3 4 4 , 0 3 2 4 , 0 3 8 0 , 0 3 9 8 , 3 0 , 9 5 3 5 2 1 9 7 2 0 9 5 1 3 4 , 6 7 4 , 1 6

1 0 4 1 2 4 5 4 , 2 1 4 0 , 2 3 4 4 3 2 , 0 4 4 5 , 3 4 8 1 , 3 4 0 6 , 3 7 5 WE zu yiel — —
1 1 4 1 0 6 0 4 , 1 9 8 0 , 2 3 4 4 7 4 , 4 4 9 , 6 9 , 2 5 3 3 , 2 4 0 2 , 8 1 3 0  W E zu yiel — —

1 6 0 5 1 5 4 , 2 8 1 0 , 2 5 0 3 8 4 , 0 4 0 , 8 5 ,1 4 2 9 , 9 6 4 7 , 5 0 , 6 6 3 9 2 1 9 7 , 0 ;  1 4 5 8 , 6 1 3 9 , 0 4 1 , 9 8
2 6 0 8 3 0 4 , 2 7 0 0 , 2 5 0 5 2 8 , 0 6 0 , 0 7 ,0 5 9 5 , 0 6 4 9 , 0 0 , 9 1 6 7 2 1 9 7 , 0 !  1 8 1 3 , 7 1 3 7 . 2 6 2 , 8 7
3 6 1 0 4 5 4 , 1 7 2 0 , 2 5 0 6 1 7 , 6 6 6 , 4 8 , 0 6 9 2 , 0 6 3 6 , 2 5 5 , 8 W E zu yiel — — —

4 6 0 5 0 0 4 . 2 7 1 0 , 2 5 0 6 7 2 , 0 7 7 , 6 8 , 9 7 5 8 , 5 6 4 6 , 0 1 1 2 ,5 W E zu yiel — —

6 9 1 0 1 5 3 , 9 0 2 0 , 2 6 0 5 7 4 , 0 7 6 , 0 8 , 3 6 5 8 , 3 9 2 3 , 2 0 , 7 1 3 1 2 1 9 7 , 0 1 5 6 6 , 6 1 3 8 , 5 7 2 , 2 1
7 9 0 0 3 0 3 , 9 1 5 0 , 2 6 0 7 9 1 , 0 7 1 , 0 1 1 , 5 8 7 3 , 5 9 1 6 , i 0 , 9 5 3 5 2 1 9 7 , 0 2 0 9 4 , 0 1 3 4 , 6 7 4 , 1 6

1 5 9 0 8 4 5 4 , 2 4 8 0 , 2 6 0 9 4 0 , 0 8 0 , 8 1 3 ,0 1 0 3 7 , 8 1 0 0 0 , 3 3 7 , 5 W E zu yiel — —
1 6 9 0 8 6 0 4 , 2 8 1 0 , 2 6 0 9 7 0 , 4 1 2 4 , 4 1 3 , 5 1 1 0 7 , 9 1 0 0 1 , 3 1 0 6 , 6  W E zu yiel — —

2 1 2 1 0 1 5 3 , 8 8 1 0 , 2 6 3 8 7 5 , 0 5 6 , 0 1 2 ,8 9 4 3 , 8 1 2 3 5 , 0 0 , 7 6 4 2 2 1 9 7 , 0  1 6 7 3 , 0 1 3 8 , 0 4 2 , 4 8
3 1 2 1 2 3 0 3 , 8 8 9 0 , 2 6 3 1 0 7 8 , 0 9 1 , 0 1 5 , 8 1 1 8 4 , 8 1 2 4 0 , 0 0 , 9 5 5 8 2 1 9 7 , 0  2 0 9 9 , 8 1 3 4 , 5 9 4 , 2 1
4 1 2 0 4 4 5 3 , 9 1 7 0 , 2 6 3 1 1 6 9 , 0 1 3 3 , 0 1 7 , 2 1 3 1 9 , 2 1 2 4 6 , 0 7 2 ,7 W E zu yiel — _

1 1 2 0 7 1 2 0 3 , 8 7 1 0 , 2 6 3 1 1 7 6 , 0 1 1 9 , 0 1 7 ,1 1 3 1 2 , 1 1 2 2 9 , 0 8 3 , 0  W E zu yiel — _

2 6 0 9 1 5 1 , 5 7 2 0 , 2 5 0 1 1 2 2 1 0 , 6 1 3 3 , 6 2 3 9 , 3 0 , 5 5 9 9 8 5 7 4 7 9 , 8 9 , 5 0 7 , 2 2 1 , 1 4
4 6 0 3 3 0 1 , 5 9 0 0 , 2 5 0 2 1 0 2 8 1 2 3 9 2 3 9 , 7 0 , 9 9 7 1 8 5 7 8 5 4 , 5 9 , 5 0 1 , 3 6 4 , 0 7
0 6 0 2 4 5 1 , 5 6 9 0 , 2 5 0 2 1 7 2 8 1 2 4 6 2 3 6 1 0  W E zu Yiel —
0 1 1 0 8 1 5 1 , 5 6 8 0 , 2 6 3 3 9 0 4 9 , 7 2 , 3 4 4 2 , 5 4 5 7 , 2 0 , 9 6 7 8 8 5 7 8 2 9 9 , 5 0 3 , 0 4 3 , 2 3
1 1 1 0 8 3 0 1 ,5 5 2 0 , 2 6 3 4 8 2 5 6 , 8 2 , 8 5 4 2 , 4 4 5 2 , 5 8 9 , 9  W E zu yiel — —

B e m e r k u n g o n :  Die spezifischen W arm en wurden durch beaondore Yerauche im eloktriachon Ofen 
fcjtgc3tellt. Wa iat die mit Hilfe doa Kalorimetera unm ittelbar gefundene Zalil. Wb gibt dio W urmeyerluato 
au, welche wiihrend doa Yeraucha durch W iirm eabgabo an dio Metali- und Holztoile dea Kalorimetera und 
die Umgebung orfolgten. Die Zalil wurde durch einen boBonderen Yorsuch in jedem  einzelnen Fallo bestimmt. 
W c iat die W iirmemenge, die noch im Wilrfel am Ende des Yeraucha onthalten war, indem dio8er die W asser- 
tem poratur angenommon hatte. Der Wort bi =  K antenliinge dos gedachten W iirfels ist im T est erlautert,

ebenao der W ert — -— - =  Eindringungstiefe der W arnio. Bei Wttrfol Kr. 10 sind 75 W E m ehr aufge-

nommen, ais bei yollstandiger W iirm odurclidringung aufgenommen werden konnten. Dasselbe ist auch bei 
den Wiirfoln Nr. U , 3, 4 usw. dor Pall. Es deutet diea auf Fehler, dio bei dioaem rohen Yersuch unver- 
meidlich waren. (Ungleichforinigo Erhitzung doa W iirfelB infolge yon Stichflammen uaw.)

einfach im Sinne der Tem peratiiren w ilcbst, bei- 
spielsw eise bei einer Innentem peratur von 1 0 0 0 °  
1000
‘60 0 ’ ’ ° ’0 4 1 2  =  0 , 0 6 9  CaL betrii^ t -

D iese Annahme is t  a llerdings nicht ganz  
einw andfrei, w eil die durch Strahlung ent- 
fiihrte W  {Ir me nicht auch einfach mit der 
Tem peratur w iichst, sondern im Sinne des 
W ertes ( T ,4 —  T 4*).*

D a aber die T em peratur der Oberflache des 
W inderhitzcrs in H inblick au f die starkę Stein- 
mauer, die isolierende L uftsch icht und die 
starkę L uftbew egung am freistehenden W ind-

* Das S te fa n sc h o  Gosetz besagt

fiir rauhe (nicht glanzende) Flachen, wobei Q =  aus- 
geatrahlte W arm em enge fiir eine Stunde in WE, 
F =  Flachę iu qm, T i =  absolute Tem peratur der 
Oberflache dea strahlenden Korpers, T j =  absolute Tem
peratur dea umgebenden Raumes.

erh itzer nur gerin g  is t, so werden auch die 
U nterschiede nicht sehr gro6 sein. D alier wird  
man bei T em peraturen, die nicht zu w eit von  
6 0 0 °  entfernt sind, wohl unbedenklich so 
rechnen diirfen.

D ie W erte  fur niedrige Tem peraturen, denen 
die Tem peraturdifferenzen am A nfange des 
K urvenblattes zugrunde liegen , sind nicht zu- 
verlilssig , w eil eiu kleiner A blesungsfehler oder 
auch ein k leiner F eh ler beim A ufzeichnen der 
K urve von sehr groBer T ragw eite  ist.

Ehe ich dazu schreite, eine Stufenfolge fiir 
den W ert k 1 niederzuschreiben, w ill ich die 
V e r s u c h e  beschreiben, die ich an geste llt habe, 
um V ergleichs w erte zu erhalten. D ie E rgebnisse  
sind auf Z ahlentafel 3 und 4 zusam m engestellt. 
Zur E rlauterung sollen folgende A usfiihrungen  
d ien en :

E s handelt sich daruin, festzu ste llen , w ie- 
viel W E  ein Stein  bei einer bestim m ten Tem pe
ratur in einer bestimm ten Z eit aufnehmen kann.
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Z a h l e n t a f e l  4.
Yersucbe mit W urfeln im elektrischen Ofen.
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ps T3 s a> Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. mm m m mm

21 408 2 28,7979 0,2335 880 40 3,0 923 2744 0,3364 25,2 21,98 1,61
22 403 4 29,5240 0,2335 1680 60 5,3 1745 2520 0,6926 25,5 17,24 3,75
23 423 6 26,7758 0,2335 1760 100 5,5 1866 2645 0,7056 24,5 16,30 4,10
24 408 8 29,2737 0,2335 2220 100 7,6 2328 2790 0,8345 24,8 13,62 5,59

2 406 10 35,2964 0,2335 2660 200 11,0 2871 3346 0,85S0 26,8 13,98 6,41
25 403 12 29,5828 0,2335 2620 160 9,0 2789 2784 — — — __
26 419 14 31,4759 0,2335 2640 200 10.0 2850 3080 0,9255 26,0 10,94 7,53
27 419 16 26,5760 0,2335 2300 180 7,0 2487 2600 0,9565 23,9 8,4 7,74

4 624 2 28,6841 0,2497 2-220 100 8 2328 4469 0,5209 24,7 19,31 2,70
5 573 4 27,5182 0,2497 2800 180 10 2990 3937 0,7594 24,8 15,42 4,69
6 611 6 28,1766 0,2497 3400 200 12 3612 4299 0,8402 25,0 11.44 5,72
7 616 8 28,7162 0,2497 3560 160 13 3733 4417 0,8451 24,7 13,26 5,72
8 609 10 29,7004 0,2497 3940 220 15 4175 4517 0,9244 25,0 10,57 7,22

10 612 12 28,4073 0,2497 3820 280 14 4114 4341 0,9477 25,0 9,35 7,83
11 606 14 29,9546 0,2497 4040 240 15 4295 4533 0,9476 25.0 9,36 7,82

12 907 2 26,9811 0,2599 3600 180 13 3793 6360 0,5964 24,5 18,11 3,20
13 894 4 29,19S8 0,2599 5720 320 22 6062 6785 0,8935 24,8 11,77 6,52
14 898 6 28,6035 0,2599 5980 320 22 6322 6676 0,9470 25,0 9,39 7,81
15 901 8 28,1339 0,2599 6080 360 22 6462 6588 0,9809 24,7 6,60 9,05
16 912 10 28,4902 0,2599 6100 460 23 6583 6753 0 9747 25,2 7,40 8,90

17 1173 2 29,7359 0,2629 6760 440 26 7226 9170 0,7S80 24,7 14,66 5,02
18 1222 4 28,4066 0.2629 8380 480 31 8891 9126 0,9743 25,3 7,47 8,92
19 1218 6 26.8813 0^2629 7940 480 28 8448 8607 0.9814 24,7 6,54 9,08
20 1207 8 30,6206 0,2629 9160 560 37 9757 9717 —

;
—

— 50 2 33,7208 0,2043 40 — — 40 344,5 0,1161 25,0 23,99 0,51
— 100 2 34,5700 0,2043 80 — — 80 706,3 0,1133 26,0 24,98 0,51

200 2 35,7538 0,21125 340 20 — 360 1511,0 0,2383 26,5 24,20 1,15

Yergl. die angefiihrten Bemerkungen zu Zahlentafel 3 auf voriger Seite.

Zu diesem Zweck wurde der betreffende Labo- 
ratorium sofen an geh eizt, bis er die gew iinschte  
T em peratur dauernd a n ze ig te . A lsdann wurde ein 
S teinw iirfel schnell e in gesetz t, eine vorge- 

schriebene Z eit im Ofen

Oj ł>-ł7
2

w------------i ------------

belassen , darauf schnell 
herausgehoben bez w . ge- 
stoBen und in das W asser- 
gefiiB eines K alorim eters 
gesenk t. U nter Anbrin- 
gun g von Korrekturen  
lieB sich dann die auf- 
genommeneW &rmemenge 
erm itteln , ebenso lieB 
sich die W iirm em enge 
berechnen, w elche der 

W iirfel bei vollstiindiger W ilrm edurchdringung  
bei derselben Tem peratur aufgenommen hatte.

N ennt man die beiden W erte  fiir die W arm e- 
mengen W t und W , so laBt sich ein F aktor  

W \
W

sehr anschauliches V ergleichsbild  gew innen.
Zu diesem Zweck soli innerlialb des W iirfels von  

K antenliinge b ein kleinerer W iirfel von Kanten-

A b b ild u n g  4.

a = berechnen und mit seiner H ilfe ein

lange bi sjrmmetrisch angeordnet w erden (A b
bildung 4 ). D er Inhalt des ganzen W iirfels so li 
dem W ert W , der Inhalt des den inneren W iirfe l 
timgebenden K astenkorpers der W arm em enge  
W , == a • W  entsprechen:

J , =  b , 3; J =  b3
J  -  J i  =  a -  J ;  b 3 — b i 3 == a • b 3

3
b! =  V  b 3 — a b3 

L aBt man fiir diesen Zweck der D arstellung  
der A nschauung freien  L auf, daB der innere  
W iirfel Zimm ertemperatur besitze  und der auBere 
um gebende K astenkorper die Tem peratur t, 

b —  b x 
2

tiefe der W arm e betrachten. D iese E indringungs- 
tiefen  sind in den Zahlentafeln angegeben. 
Selbstverstandlich  entspricht dieser Zustand nicht 
der W irk lich keit, denn die Tem peraturenkurve 
im Inneren des W iirfels verlauft nicht gerad- 
lin ig  mit einer Stufe, sondern im Sinne einer 
K urve.

D ie V ersuche wurden mit W iirfeln  aus W ind- 
erliitzerąu alitat yon 130  mm, 90 mm und 
25 mm K antenlange ausgefiihrt; und z w ar mit

kann man den W ert

so

ais E indringungs-
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(len beiden ersteren  im G asgeblaseofen, m it den 
letzgenannten im elektrischen Ofen. D ie Stein- 
wiirfel wurden mir in entgegenkom m ender W eise  
von den R h e i n i s c l i e n  S c h a m o t t e -  und  
D i n a s w e r k e n  in B endorf zur V erfiigung ge- 
stellt. D afiir sei auch an dieser S te lle  Dank  
gesagt. Ebenso spreche ich an dieser S te lle  
meinem A ssisten ten , Hrn. D ip l.-H iitten ingen ieur  
R e m l i n g e r ,  ineinen Dank fiir die unermudliche 
und gew issenhafte M itarbeit aus.

D ie W urfel konnten nur einmal gebraucht 
werden, w eil das A bschrecken im W asser das 
W ;irm eleitungsverm 6gen in folge der zahlreichen  
R isse anderte.

Fiir die Berechnung des W ertes W  inuBte 
die s p e z i f i s c h e  W a r m e  fes tg e ste llt  werden. 
D iese w achst stark mit der Tem peratur, aber 
nicht regelm aB ig, w ie die naclifolgenden Zahlen  
z e ig e n :

S p e z i f i s c h e  W a r  m e  d e s  f e u e r f e a t e n  
M a t e r i a l s  (W in d erh itzerq u a litiit):

bei 100° 0,204 bei 600° 0,250
„ 200° 0,211 „ 900° 0,2G0
„ 400° 0,234 „ 1200° 0,263

E s lafit sich hieraus folgende Stufenfolge  
fiir die spezifische W arm e bilden:
100° 200° 300° 400° 5000 600°

0,204 0,211 0,223 0,234 0,242 0,250
700° 800° 900° 1000° 1100° 1200°

0,253 0,257 0,260 0,261 0,262 0,263 *

A uf diese Y ersuche hatte ich groBen W ert
geleg t, fand aber spater, daB die E rgebnisse  
nur in beschranktem Sinne zu benutzen w aren, 
einmal deshalb, w eil ein W urfel auch bei 
groBerer K antenlange immer U nregelm aBig- 
keiten bei der W arm e- 
aufnahme zeigen  wird, 
indem in den Ecken  
Strom ungen von mehre- 
ren Seiten sich treffen  
und g eg en se itig  storen.
D ies kommt besonders 
bei hohen Tem peraturen  
oder (und) langen Er- 
warm ungszeiten zur Gel- 
tung.

D er zw eite  Umstaud  
war die G asbew egung im 
G asgeb laseofen , dereń  
EinfluB sieli nicht ab- 
messen lieB. B ei den 
Yersuchen im elek tri
schen Ofen w ar dies an- 
ders. H ier w ar die Gas- 
geschw indigkeit =  0 , und 
deshalb auch dieser E in
fluB au sgeschaltet. E s

* Die nicht unterstri- 
chenen AYerte beruhen auf 
Interpolation.

konnte also nur die V erschiedenlieit des L eitungs- 
koefflzienten k, die W arm eaufnahm e beeinflussen.

An Hand der V ersuche (Z ahlcntafel 4) lieBen  
sich die oben berechneten Zahlen fiir k t nacli- 
priifen, w as bei der U n zuverlassigk eit der Kur- 
ven  in niedrigen Tem peraturen sehr w ich tig  w ar. 
In Tem peraturen iiber 6 0 0  0 und bei langerer  
E rhitzungsdauer ais zw ei Minuten stellten  sich  
aus dem obengenannten Grunde F eh ler ein.

D ie aufgenornmene W arm em enge fiir einen  
Grad Tem peraturerhohung betrug innerhalb zw ei 
M inuten bei einer Erwarm ung

auf 50° . . . .  1,1 Cal.-)
„ 100 0 . . . . 0,94 „ berechnet
„ 200° . . .  . 2,00 „ } aus
„ 408° . . .  . 2,40 „ Zahlentafel 4.
„ 624° . . .  . 3,80 „ )

Geht man von einem der in Z ahlentafel 2 
berechneten W erte fur k t aus, und zw ar von  
dem W erte  k Ł =  0 ,0 0 0 8  bei 3 9 0  °, so erhalt 
man folgende S tu fen fo lg e :

bei 50° -0,0008 =  0,00037; (fehlt)

„ 100 0 ^  ■ 0,0008 =  0,00032?; (0,001?.)

n 200 0 ^  • 0,0008 =  0,00066; (0,0065)
2.4

„ 400° - O.OOOS =  0,OOOSO; (0,00080)
2,*

„ 600 0 • 0,0008 =  0,0013; (0,0012)
2 .4

D ie eingeklainm erten Zahlen geben die in 
Z ahlentafel 1 berechneten W erte  von k! w ieder.

A bgesehen von den ersten beiden W erten , 
dereń F estste llu n g  in R iicksicht auf den EinfluB 
kleiner V ersuchsfehler schw ierig  is t, besteht 
Uebereinstim m ung.

Z a h l e n t a f e l  5. W  e r t v o n k a.

i 2 3 4

Inncntem peratur =  ti . 500° 600° 800° 1000°
Tem peratur d. Kurve 1

— t > ........................... 300° 450° 655° 900u
" W ................................... 0,035 Cal. 0,041 Cal. 0,055 Cal. 0,069 Cal.
Qo =  sekundliche Gas-

menge bei 0 0 . . 3,82 cbm 3,82 cbm 3,82 cbm 3,82 cbm
P  =  Querschnitt =  

7,2 +  2,4
4,8 qm 4,8 qm 4,8 qm2 • • • • 4,8 qm

(Freier Qnerschnitt im 
Fachw erk =  7,2; 
Querschnitt des Yer- 
brennungsschachtes
=  2,4) q = 1 qcm 1 qcm 1 qcm 1 qcm

( i t ............................................... 10,7 cbm 12,2 cbm 14,9 cbm 17,9 cbm
223 cm 254 cm 310 cm 373 cm

V  ................................................... 14,9 15,9 17,6 19,3
2 — \ /  v ...................... 16,9 17,9 19,6 21,3
U ...................... 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm 0,75 cm

0,0008 (400°) 0,0010 (550°) 0,0014 (730°) 0,0024 (950°)
W . L i ................. 0,026 0,030 0,042 0,051
W . L , 32 30 30 21

ki  ....................................
t i — t , . ........................... 200° 150° 145° 100°

0,000012 0,000020 0,000019 0,000041



1112 Stahl and Eisen. Die Funken ais E r  henn ungtzeichen der Stahlsorten. 29. Jah rg . N r. 29.

E s so li nun eine Stufenreihe der 
bei verschiedenen Tem peraturen des 
Steines g-eereben w erden:

W erte  von kj 
bei 100°

„ 200° 
„ 300° 
,  400° 
„ 5000

W erte  von  kj 
0,0005? bei 600°
0,00005 „ 7000
0,0007 „ 8000
0,0008 „ 9000
0,0009 „ 1000°

W erte k Ł 
erwitrmten

0,0013
0,0016
0,0018
0,0020

0,0028
D ie  B e r e c h n u n g -  d e s  W e r t e s  k tt.

Der
gegebenen

W ert lca lafit sieli m it H ilfe  der oben 
Form el aus den Tem peraturen des 

K urvenblattes bereclinen, w ie es in der liier 
folgenden Z ahlentafel 6 geschehen is t:

W
Form el k a =

(2 +  v'T) ta) • q ■ W. Łt 
ki

Peronach w urden die W erte  fur k a sich mit 
der Tem peratur iindern. Ehe man dies aber 
annimmt, muB man sich yergegen w artigen , daB 
der W inderh itzer im A nfang der A nheizperiode  
noch keine normalen V erh!lltnisse h insichtlich  
der G asverteilung und der G asgeschw indigkeit 
besitzt.

A uf Grund der B erechnung des im B etriebe  
befindlichen W inderhitzers h a lte  ich den letzten  
W ert k n =  0 ,0 0 0 0 4 0  fiir den w ahrscheinlich  
riehtigeren  (R ichards nimmt k a =  0 ,0 0 0 0 2 8  an), 
gebe aber zu , daB die Grundlagen nicht ein- 
w andfrei sind. E s bedarf hier noch einer Iion- 
trollrechnung, w elche auch den F eh ler der B e- 
w egungsstorung der G ase innerhalb der Kuppel 
ausschaltet. (SchluB folgt.)

Dje Funken ais Erkennungszeichen der Stahlsorten.
(  jberingen ieu r M. B e r  m a n n  baut* auf die 

allerd ings lilngst bekannte T atsach e,**  
daB verschiedene S tahlsorten  beim Schleifen auf 
der Schm irgelscheibe versch iedenartige L icht- 
und Funkenerscheinungen darbieten, die Hoff- 
nung, diese E rscheinungen fiir die P rax is nach

* „Zeitschr. dos Yereines doutscher Ingenieure“
1909 8. 171 U.

** H ierzu  w ird uns Yon Yorschiedenen S eiten  fo lgen des  
m itg e te ilt :

„Es ist eino langst bokannte Tatsache, daB Stahlo 
von Yerschiedener Zusammeusotzung beim Schleifen 
auf dor S hmirgolscheibe charakteristisch Y erschiedone 
Funkenbildung zeigen, und daB man nach dor A rt der 
letzeren Schliiase auf die Qualitiit des Stahles zieht.
So legten die Rasiermessersclileifer groBen W ert auf 
eine bestimmte Funkenbildung beim Schleifen dor 
Messer auf kloinon Schmirgelscboiben. Der fiir Rasier- 
messer beYorzugte Stahl ist der nach der alten 
Huntsm ann-M ethodeausreinstomschwedischemZement- 
stabl erzeugte Stahl — m it anderen W orten oin mog- 
lichst reiner Kohlenstoffstahl. Der r e in e  Koblenstoff- 
stahl ist aber am empfindlichsten gegen Ueberliitzung, 
da der Kohlenstolf sich am leichtesten Yom Eisen 
trennt, wenn er mit ihm allein ist. Darum zei"t beim 
Schleifen d. h. beim AbreiBen der Teilchen unter lioher 
Erwiirmung der liochgekohlte reine Kohlenstoffstahl 
die sebonste d. h. intensiYste Funkenbildung.

In dem Masse wie Mangan und W olfram zu Koblen- 
stoff hinzutreten, wird der Kohlenstoff fester in der 
Eisenverbindung gehalten, d. h. er scheidet nicht so 
leicht bei dor Erwiirmung aus und Yerbrennt darum 
nicht so lebhaft. Dazu komint, daB die N aturharte 
beiLegierungsstahlen erheblich wachst mit dem Mangan- 
und namentlich W olfram- oder Chromgohalt, und beim 
Schleifen naturgemaB kleinero Spiineabgerissen werden, 
ais bei dem weicheren Kohlenstoffstahl.

D er Aufsatz Yon Berman ist fur Yiele, welche jene 
Tatsachen nicht kannten und noch nicht beobachtot 
haben, zweifellos sehr interessant, die von ihm ge- 
machten Beobachtungen seheinen aber nicht geeignet, 
um darauf neue Priifungsmethoden aufzubauen. Im mer- 
hin kann der P rak tiker sich der Methode in manchen 
Fiillen bedienen, um sich von einer bestimmten Be- 
schaffenheit des M aterials zu iiberzeugen, wie ich dies 
beim Schleifen der R asierm esser Yorhin erwiihnte.“ —

„Auch in unsorem W erk ist dio Funkengarbe beim 
Schleifen des Stahls in zweifelhaften Fiillon, zur Unter-

der R ichtung liin auszunutzen, so zieinlieh a lle  
Stahlqualitaten  durch B eobaclitung der Schleif- 
funken voneinander unterscheiden zu konnen. 
H auptsachlich miBt er d e r  F o r m  d e r  F u n k e n  
grofie B edeutung bei. Bermann studierte diese 
Y erschiedenheiten der Funkenform  an Staben

scheidung, allerdings nur des W olfram stahles von 
anderen Stiihlen, beniitzt und ais untriigliches Erken- 
nungs-Yerfahren anerkannt worden, ohno daB sich 
daraus eino Methode herauBgebildet hat. Die charakte
ristisch roto Farbę dor Funkengarbe laBt schon bei 
einem Gohalt von 1% W olfram zweifellos auf Wolfram- 
stalil schlieBen. Alle anderen, sowohl Kohlenstoff- 
Stiihlo wie Legierungen, zeigen eine mohr oder weniger 
hellweiBe Funkengarbe, und gehiirt eine groBe Uobung 
dazu, aus der Schattierung dos Funkenbildes in Yer- 
bindung mit don in demselben erscheinenden Sternen, 
einen SchluB auf die H artę und Qualitat der Kohlen- 
stofF-Stiihlo und Legierungen zu ziehen. Una ist dies 
bisher noch nicht gelungen.

So anerkennenswert dio Anregungen des H errn 
Bermann sind, so glaube ich doch, daB er sich Yon 
seiner M ethodo  zu Yiel Y erspr ich t ,  um so mohr, alB 
diesolbe doch nur in zweifelhaften Fiillen, boi Yer- 
wechselungen und fiir Stahlo dienen soli, welche keine 
Markę haben. Da diese Fiille zu den Soltonheiten 
gehoren sollon, so diirfte es selbst den groBten Stahl- 
werkon schwer sein, fiir diesen Zweck eigens Leute 
auszubilden. So einfach daB Y erfahren ist, 80 schwer 
dUrfte es sein, dasselbe in der P ras is  einzubiirgern. 
Durch Nebeneinandorhalten Yon NormalBtablen und 
Proben wird es moglich sein, einen SchluB auf den 
ungefiihron W olfram gehalt zu ziehen, auch wird es 
geliugoa, ganz woiclie, mittlore und sehr harte Stalile 
auf diese Weise zu yergleichen. Chrom, Nickel, 
Silizium und Mangan zu erkennen, schoint mir so lange 
aussichtslos zu sein, bis es gelingt, das Funken- bezw. 
Sternenbild durch dio Photographie festzuhalten und 
za st«dieren.“ —

Yon d ritter Seite, die auf Grand der empfangonen 
Anregungen Yersuche hat anstellen lassen, um durch 
photographische Aufnahme der Strahlenbundel weiterea 
Yersuchsm aterial zu erhalten, Bchreibt man : „Meiue 
Bemiibungen, dio Funkenerscheinungen au f der photo- 
grapbischen P latte foBtzuhalten, haben keinen Erfolg 
geh ab t. Es gelingt wohl, die F un k en strah len , n ich t 
aber die Storno und blatterartigen Verzweigungen auf- 
zunehmen. Die Yon Hrn. Obering. Bermann aufgestellte
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(L0 mm 0 ,  100  nim L ange) aus Schm iedeisen, 
weichem und hartem  M artinstalil, B olilerstalil 
(„ext,ra zahhart“), ungariscliem  M anganstahl aus 
Kudsir, engliscliem  W olfram stah l, B ohlers „Ea- 
pid * * “ und weichem  und hartem Guficisen.

lim  mit N utzen  an das Studium der Funken- 
erscheinungen zu gehen, mu6 man sich erst iiber 
das W esen  des Funkens k lar werden. Bermann  
crklart dic E ntstehung der Funken damit, daB 
beim Schleifen von E isen  und S tah l auf Schm irgel- 
scheiben die Schm irgelkrista lle ahnlich w ie Hobel 
wirken und w in zig  kleine Spanchen des M aterials 
herunterarbeiten, die in fo lge der in W arnie um- 
gew andelten m echanischen A rbeit bis zum Gliihen  
erhitzt w erden. D iose gliihenden Spanchen w er
den durch die schijoll rotierende Schm irgelscheibe  
energisch fortgesch leudert und bilden so die 
Schleiffunken. Faktoren , w elche die GroBe der 
Funken bedingen, sind: K orngroBe des Schmir- 
g e ls , Sclm ittgeschw ind igkeit der Scheibe, A rt 
des zu schleifenden M aterials und der D ruck, 
mit dem das M ateriał an die Scheibe gepreBt 
wird. Den zuriickgelegten  sichtbaren W eg  eines 
Funkens nennt Bermann F u n k e n s t r a l i l ,  die 
Summę d ie s e r F u n k e n s tr a h le n S tr a h le n b i in d e l .  
Jeder Funkenstrahl eiulet in  einem tropfenartigen  
Strahlenbiiscliel, das von einem in tensiy  gliilien- 
den Punkte ausgeht (einem explodierenden Korper 
zu vergleichen). „D iese exp losionsartige Er- 
scheinung und G liederung des E ndes der Funken- 
strahlen is t bei den yerschiedenen E isenm aterial- 
sorten yerschieden, also fiir sie  charakteristisch . 
W ir w ollen  diese E rscheinungen m it dem Nanien  
» F . u n k e n b i l d «  bezeic lm en .u

D as charakteristische Funkenbild eines w e i -  
c l i e n  S t a h l s  (Schm iedeisen) is t  das S t a c l i e l -

Thoorie gibt eine glaubbafte E rklarung fiir die 
cliarakteristischon Fnnkenbildungon, wenn sie ja  auch 
nur einen hypothetiscben W ort hat. Dio auftretonden 
Schloiffunken entsprechon vollstandig dem yom Yer- 
fasser outworfenen Bild. Doch bedarf eś groBor und 
lilngeror Uebung, um allo Feinheiten iu don Strahlen- 
biindeln so wahrzunehmen, zu kennzeichnon und zu 
unterscheiden, wio Y erfasser os yermag. Yoraussetzung 
fiir oin, praktisches und zuyerliissiges Ergebnis der 
Funkenprobe ist die D urchfuhrung dersolben unter 
absolut gleichen Y erhaltn issen , da geringe Ab- 
weichungen in der SehmirgelkorngroBo und Schloif- 
geschwindigkeit der Scheibe, dem Reibungsdruck 
zwischen Scheibe und Probo, Y erunreinigungen der 
Scheibe yon friiheren Yorsuchen herstamm end, das 
Bild erheblich beoinflusBen. Die Beobachtang dieser Be- 
dingungen wird in der P raxis nicht im mer loicht fallen, 
es soi denn, man richtet besondoro TJntersuchungs- 
riiume fur dio Schleiffunkenprobe ein, ontsprechend 
den heute bestehenden chomischon, pliysikalischen und 
motallographischen Laboratorien. Diese waren zweck- 
miiBig ais Dunkelkamm er herzustellen, da die Licht- 
erscheinungen im ganz dunklon Raume natiirlich am 
deutlichsten zutage treten. Aber auch dann bloibt 
die G enauigkeit aller Bostimmungen durch die Funkon- 
probo yor allen Dingen abbangig yon dor Zuyerliissig- 
keit des beobachtenden Auges. Meines Erachtens ist 
das Resultat zu problematisch, um in wichtigen Fallen 
ais hinreichend yerlaBlich golton zu konnen. Ais llilfs-

b i i s c l i e l ,  w elclies nur ein ige w en ige von einem  
P unkte ausgehende staclielahnliche L inien auf- 
w eist. B ei m ittelhartem  K o h l e n s t o f f s  t a h l  
verm ehrt sieli die A nzahl der Stacheln (A bbil- 
dung 1). Bermann glaubt, die H artę des Stah les  
bezw . sein K ohlenstoffgehalt sei der A nzahl der 
exp losionsąrtig  aus einem Punkte hervorbrechen- 
den Strahlen direkt proportional. D as Funkenbild  
des M a n g a n s  t a h l e s  is t  yon dem des K ohlen- 
stoftstahles grundyerschieden und nicht zu ver- 
kennen (Abbildung 2). Zwar gehen auch von  
einem P unkte explosionsartige Stachelbiischel 
aus, an den Enden der Stacheln aber w iederholen  
sich diese V erzw eigungen . D iose blatt.erartigen  
sekundaren V erzw eigungen  stellen  das unyerkenn- 
bare Merkmal von M anganstahl dar. Kein W o l f 
r a m s t a h l  w e ist .dunkelrote gestr ich elte  Linien  
auf, dereń Enden gar kein Funkenbild ze igen , 
wenn das Sch leifstiick  nicht geniigend fest auf 
die Schm irgelscheibe aufgedriickt w ird. Is t dies 
jedocli der F a li, dann entstehen ebenfalls explo- 
sion sartig  ausbrechende Z w eiglin ien , die in hell- 
gliihenden stecknadelkopfartigen  Punkten enden  
(Abbildung 3). Fiir den C l i r o m - W o l f r a m -  
s t a h l  sind zw eierlei Strahlen charakteristisch: 
sehr diinne dunkelrote und dickere ziege lro te . 
D as Funkenbild der Chrom-W olfram stalli e be- 
stelit aus kurzeń, gekrum m ten Tropfenform en. 
B ei einzelnen Schnelldrehstahlen treten auch 
nocli exp losionsartig  hervorbrechende Linien aus 
keulenartigen  Enden auf (Abbildung 4). D iese  
Erscheinungen fiihrt V erfasser auf die je tz t v iel- 
fach yerw endeten  L egierungsm etalle T itan , Y ana- 
dium und Molybdan zuriick.

U nyerstandlich is t die E rklarung des V er- 
fassers, daB im Funkenbilde des Stahles m it

m ittel im Botriob hat die Probo einen gowissen "NYcrt, 
ebenso und mohr vielleicht, wie iu abnlichen Fiillon 

, die Probo dos Hartons, des Bruches, des Kugeldruckes, 
der Feilenharto, der Farbę usw. von Nutzen sind. 
Boi wichtigen Entscheidungen wird man liingegen stots 
die chemischo Analyse zu Hilfo nehmen mussen. 
Ilandelt es sich nur darum, bei einem Stiick fostzu- 
stellen, ob es das eine oder andoro von zwoi oder drei 
bekannten M aterialien ist — kommt z. B. nur Eisen, 
Manganstahl oder W olfram stahl in B etracht —, so 
gibt die Funkonprobo sicheren AufschluB. Namentlich 
bei der Yerwondung -von Normalien kann man das 
M ateriał dos Untersuchungsstiickes zieinlich genau 
klassifizioren. Zur Sortierung von Schrott diirfte dio 
Funkenprobe vollstandig ausreichen. Kleinore U nter- 
schiedo im ICohlenstoffgehalt bei fast gleicher Zu- 
sammensetzung der Probestahlo vermochto ich nicht 
im Funkenbild zu erkonnen. E rst U nterschiede Ton 
etwa 0,5 % sind fiir mich deutlich w ahrnehm bar. Ich 
mufi dabei allerdings bemerkon, daB ich heute nach 
dreiwochiger Uebung dio Merkmalo der Funkenprobe 
viel sichorer und zuTerliissigor abzulesen yerm ag, ais 
yorher. Yielleicht wird os sogar inoglich, wenn die 
Probe sich im Betrieb eingobiirgert hat und in m ancher 
H insicht yielleicht veryollkommnet ist, an Iland  von 
Normalien auch die feineren Unterschiede im Kolilen- 
stoffgehalt, wie sie bei der Durchfuhrung von Martin- 
und BessemerprozeB in Botracht kommon, hinreichend 
sicher zu erkennen."

X X IX .S!9 14
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E ntstehen. Seclis P unkte seien besonders zu 
bcachten, wenn man in seinen Schlussen beziig- 
lich der Funkenbilder niclit irrege le fte t w er- 
den s o l i :

1. D ie zu benutzende Schm irgelscheibe so li 
scharf, kornig, m ittelhart sein  und eine Umdre- 
liu ngsgescliw indigkeit von 30  bis 35 m /Sek . haben.

2. D er D ruck, unter w elchem  die Probe an 
die Scheibe angepreBt wird, rnuB konstant., und der 
K reis, in dem die Probe von der Scheibe beriihrt 
w ird, muBimmer derselbe bleiben, dam itdie Schnitt- 
geschw ind igkeit auch immer die g lciclie  ist.

3. N ach jeder Probe mufi die Schm irgel- 
scheibe griindlich gere in ig t w erden, damit sich  
bei den einzelnen Proben keine verw ickelten  
Funkenbilder zeigen .

4. Im Z w eifelsfa lle is t  ein bekanntes Ma
teria ł von analytiscli bestim m ter Zusammen- 
setzu n g  zu E ate  zu ziehen.

A is unanfechtbare T atsachen, die die Grund- 
la g e  fiir die E rklarung der Funkenbilder bilden, 
s te llt  Y erfasser folgende h i n :

1. D ie Funken sind w inzig  kleine gliihende 
E isenteilchen , die hochstens ein ige Ilundertstcl 
MiUigramin w ie g e n ;

2. d iese E isenteilchen sind schon in dem 
A ugenblicke rotgliihend, in dem sie von der 
Oberfliiche abgelost w erd en ;

3. der Funke ergliiht in einem gew issen  
P unkte seiner Flugbahn sehr lebhaft, sogar bis 
zur W eiB glut und g lied ert sich dort explosions- 
artig  zum Funkenbild;

4 . bei W olfram stahl is t  der D ruck zw isclien  
Scheibe und M etali yon  w esentlichcm  EinfluB 
au f die Funkenform ;

5. der Funke (Schleifspart) is t  im A ugen- 
blick der explosionsartigen  Gliederung im fliis- 
sigen Zustand.

1 ,6 %  K ohlenstoff und 0 ,4 5  °/o M angan auch 
das V orhandensein von N ickel konstatiert werden  
konne, walirend er das Funkenbild des eigent- 
lichen N ickelstah les ais m it dem des K ohlenstoff- 
stah les vollkom m en identisch  nennt. Z e m e n t -  
s t a h l  soli —  inerkw iirdigerw eise —  M angan- 
funken zeigen . G u B  e i  s e n  z e ig t das dem Haupt- 
legierungsbestandteile  typische Funkenbild.

An die B eschreibung der einzelnen Funken
bilder kniipft Bermann E rklarungen uber ihr

5. E s is t  zu beobachten, daB ein und die- 
selbe Schm irgelscheibe bcim Schleifen weichen  
M aterials grofiere, bei hartem  sehr kleine P ar- 
tikelchen losreiB t und sich dies in der D ich te  
der Funkengarbe a is auch im U m fang des 
Funkenbildes ausdriickt.

G. Da die B eschaffenheit der Schm irgelscheibe  
w ohl die F arbę der Funkensti-ahlen, n icht aber 
das Funkenbild beeinfluBt, is t auf le tz teres das 
H auptaugenm erk zu richten.

A
Abbildung 4. 

Funkengarbe des 
Kapidstaliles.

Abbildung 1. Abbildung 2.

Funkengarbe eines Funkengarbe des 
liarten KohlenstofFatahles. M anganstahles

(gew. W erkzeugstabl).

Abbildung 3. 

Funkengarbe des 
W olfram stahles.
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D ie B ehauptung zu 5 w ill Bermann damit 
beweisen, dafi er fortgesch leuderte Funken auf 
einer G lasplatte auffing. D ie T eilcben hafteten  
so fest, dafi sic, ohne die P la tte  zu beschadlgen, 
nicht zu entfernen w aren.

Die T atsache, dafi die Funken sieli kurz vor  
dem Erloschen in geschm olzenem  Zustande be- 
finden, erklart Y erfasser damit, dafi ein Ver- 
brennungsprozefi vonstatten  gelie, und zw ar ver- 
brenne das E isen  m it dcm in ihm entbaltenen  
Kohlenstoff. Aufierdem tritt R ekaleszenz des 
M aterialteilchens e i n , die uns das yerhaltn is- 
mafiig lang andauernde Gliihen erklaren soli. 
Diese R ekaleszenz tr itt bei dem dem jew eiligen  
Materiał typischen U m wandlungspunkte ein. D as 
Sclimelzen des E isen teilc liens erklart Bermann 
nun so: es bildet sich auf der Oberilache eine 
Kruste von E iseiioxydtilo.\3rd, dessen Sauerstoff 
mit dem K ohlenstoff des E isens zu Koblensiiure 
yerbrennt; le tz tere  zersprengt die K ruste, und 
der im Innern befindliebe gescbniolzene T eil 
des Funkens ergiefit sich exp losionsartig . Je  
groBer der K olilenstoffgehalt, desto groBer 
ist die gescbniolzene Masse und desto in tensiyer  
die E xplosion. D araus erhellt, dafi bei kohlen- 
stoffreichen L egierungen  mehr Stacbeln aus den 
Funken heryorbreclien. Silizium  ste ig er t das 
Explosionsverm ogen in folge seiner groBen Ver- 
brennungewUrnie. D ie sekundare Tropfenbildung  
erklart Bermann m it R ekaleszen z der redu- 
zierten K ruste von E isenoxyduloxyd. Um sich  
zu iiberzeugen, dafi die Um wandlung des Kohlen- 
stoffes die U rsache der Funkenbildung sei, lieB 
Bermann ein Gemisch von E isen- und Stah lfeil- 
spanen auf eine dunkelrotgliiliende P la tte  fallen. 
Ein T eil der Spane prallte  zuriick, und diese 
zeigten dasselbe Funkenbild w ie es beim Schleifen  
entsteht, ein anderer T eil der Spane wurde 
weifigliiliend und blieb an der P la tte  haften, 
und die Spane, die zu dicht aufeinander zu liegen  
kamen, gliihten  ebenso w ie die P la tte  selbst. 
Bermann z ieh t daraus den Schlufi, „daB unbedingt 
die R ekaleszenz es is t, auf der die E ntstehung  
der Funkenbilder beruht“ . — V erfasser gebt 
dann zu den E rklarungen der Funkenbilder von 
Legierungen des E isens mit Kohlenstoff und 
anderen E leinenten (Mn, W ) iiber. N ach seiner 
Meinung bringt bei dem M anganstahl der K ohlen- 
stoff im V erein mit dem M angan das Charakte- 
ristische im Funkenbilde des M anganstables her- 
vor, d i e  b l a t t r i g e  a u s  n a d e l a r t i g e n  
L i  n i  e n  z u s a m i n e n g e s e t z t e  F o r m  d e r  
s e k u n d  a r  e n  G l i e d e r u n g s l i n i e n .  Kolilen- 
stoff mufi M angan gegeniiber im Ueberschufi vor- 
handen sein, sonst entstehe das charakteristische  
Funkenbild des M angans n icht. Z. B . z e ig t ein 
Schmiedeisen mit 0 ,1  °/o C und 0 ,5  °/o Mn im Funken
bild kein M angan, sehr wolil aber ein Stabl mit 0 ,9  
bis 1,0 %  C und 0 ,2  °/o Mn. Je  holier der Koblen- 
stoffgehalt, desto in tensiyer das Manganbild.

W olfram stahl mit w en iger ais 4 °/o W  gibt 
dunkelrote, gestrichelte  Funkenstrahlen m it oder 
obne hellgliihende Tropfenform en, die sich — 
aber nicht iiberall —  explosionsart.ig yerzw eigen . 
D i e  e i n z e l n e n  G l i e d e r u n g s l i n i e n  s i n d  
k a u m  s i c h t b a r ,  s i e  l a u f e n  i n  w i n z i g e ,  
g l a n z e n d e  K i i g e l c h e n  a u s ,  d i e  a b e r  
s o f  o r t  v  e r s c li w  i n d en . W enn sieli neben 
W olfram  aucli Mangan im Stahle befindet, is t  
dieses bei geniigend bohem K olilenstoffgehalt 
neben W olfram  erkennbar: neben den oben er- 
wahnten glanzenden K iigelchen bem erkt man 
gruppenw eise, sehr dicht aneinandergereihte  
glanzende Punkte, die exp losionsartig  aus den 
Enden der Z w eiglinien entstanden sind.

J e  hoher die A nzalil der L egierungselem ente, 
um so seltener die Funkenbilder. So ze ig t  der 
Schnelldrehstahl eigentlich kein Funkenbild, son- 
dern nur Tropfenform en ohne G liederung. D iese  
E rscheinung erklart Bermann damit, daB in 
Schnelldrehstahlen der K olilenstoffgehalt zu ge- 
ring is t und dieser hauptsachlich an das Eisen  
und Chroni gebunden zu sein scheint. D ie Um- 
w andlungswarm e geniige nicht, um die Funken  
zu  intensiyem  Sclim elzen zu bringen.

U eber den p r a k t i s c h e n N u t z e n  und das  
V e r w e n d u n g s g e b i e t  d e r  F u n k e n p r o b e ,  
die sich jetzt, schon in ihrer einfachen Form  im 
W erkstattendienst yielfacli bew ahrt habe, spricht 
Berm ann sich am Schlusse folgenderm afien a u s :

„D er Funke w ird in der H artestube vor dem 
H arten der W erkzeu ge zur Priifung benutzt, ob 
das betreffende Stiick tatsachlich  aus jenem  Stahl 
erzeu gt worden is t, dessen Markę in Buchstaben  
darauf eingepragt is t. D er D raht zur E rzeu
gun g yon  verschiedenen Spiralfedern wird gleicli- 
fa lls m it der Schm irgelscheibe untersucht, ob er 
nicht irrtum lich aus Schm iedeisen, also unhartbar 
is t. E rst dann wird er zur Fabrikation ver-
w endet. D er Schleiffunken g ib t A ufklarung, 
ob ein Schm iedeisen schweiBbar is t , auch laBt 
sich durch den Funken silizium haltiges yon
silizium freiem  E isen  unterscheiden.

D er Schleiffunke und die Funkengarbe lassen  
sofort erkennen, ob ein GuBeisen grau oder
weiB is t, und man kann durch Y ergleich  auch
die re la tive  H artę des GuBeisens bestimmen. 
B ei der Uebernahme von GuBstiicken, z. B. 
B rem sklotzen , kann die Funkenprobe gu te D ienste  
le isten . Man brauclit bloB ein Stiick von einem  
ais entsprechend befundenen B rem sklotz ais 
Normal zu benutzen, um nicht entsprechende, 
zu harte oder zu w eiche K lotze yon der U eber
nahme ausschliefien zu konnen.

B ei gehoriger Uebung und bei V erw endung  
von analysiertem  M ateriał kann man mit H ilfe  
der Funkenprobe den G elialt von amorphem  
Kohlenstoff im E isen  bestimmen. D ie Probe 
kann also auch zur U eberwachung des Martin- 
prozesses dienen, indem das Y ersuchsstiick ab-
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geschreck t und auf der Sehleifscheibe behandelr, 
w ird. D er Y ergleich  der entstehenden Schleif- 
funken mit denen der N orm alien w ird ergeben, 
ob der K ohlenstoffgelialt des fliissigen E isens 
yerm ehrt oder yerm indert werden soli. Das 
ganze V erfaliren dauert kaum cin ige Minuten.

W ird die Funkenprobe einm al mit H ilfe  des 
pliotographischen B ildes usw . veryollkom m net 
w erden, so wird sie ein vorzugliclies M ittel zur 
B estim m ung der H om ogenitiit der E isensorten  
bieten." * *

*

Zu dem B e r m a n n s c l i e n  A ufsatz erhalten  
w ir noch folgende Z uschrift:

„Es handelt sich hier um eine in teressante  
Abhandlung, w elche gew ifi beachtensw ert is t, 
aber meiner U eberzeugung nach irgendw elchen  
praktischen N utzen  im Sinne der A uffassung  
des V erfassers kaum je  fordern w ird. Bermann 
selbst w e ist au f S. 1 7 4  der Quelle in sieben  
Punkten (sielie auch obiges R eferat) auf inne- 
zulialtende V orsichtsm afiregeln  h in , damit der 
P riifende vor unrichtigen Folgerungen  bew ahrt 
bleibe. Dem is t  noch h inzuzufugen, dafi jeden- 
fa lls ganz aufierordentliche U ebung und Er- 
fahrung dazu gehort, bei der Unm asse der exi- 
stierenden Stah lgattungen  ein bestim m tes Fun- 
kenbild so in der E rinnerung zu behalten, dafi 
es auch dann ohne w eiteres r ich tig  gedeutet 
werden kann, wenn es sich nur um seltene F illle  
handelt. D iese E rfahrung hat sicher eine ge- 
w isse L eh rzeit an S tahlsorten , dereń chem ische 
Zusam m ensetzung man genau kennt, zur Y or- 
b ed in gu n g; der Priifende hat sich also n icht nur 
die G estaltung des Funkenbildes allein  zu merken, 
sondern auch seine B eziehungen zur betreffen- 
den chem ischen Zusam m ensetzung. H ierzn  gese llt  
sich aber noch die F rage, w elche Erscheinungen  
im Funkenbilde an ein und derselben Stahlsorte  
in yerschiedenen G efiigezustanden zu beobachten  
sind. E s kann natiirlich in dieser B eziehung  
nicht g le ich g iilt ig  sein , w elche „F estigk eitse igen - 
schaften" yorhanden sind, ob der Stahl recht 
w eich  geg liih t, oder gar  geh ilrtet, oder ob er 
warm oder k a lt bearbeitet w ar usw . E s wiirde 
sich hier also um eine L eh rzeit handeln, w elche, 
wenn sie von E rfo lg  sein soli, n icht nur mecha- 
nisclie F ertigk e it und eine gute B eobachtungs- 
gabe yorau ssetzt, sondern auch unm ittelbar gute  
m aterialtechnische K enntnis.

Man muB sich vor A ugen halten, dafi B er
mann aus dem Funkenbilde und der Farbę des 
Funkens nicht nur die Hftrteabstufungen er- 
m itteln , sondern auch auf son stige L egierungen  
schlieBen w ill. D ieses Funkenbild is t  etw as 
ungem ein rascli V ergangliches und man kann 
sieli denken, w elche G leichform igkeit im Schleif- 
drucke und der Zusam m ensetzung der Schleif- 
scheibe erforderlich is t , um ancli das Funken
bild zu einem gleichform igen zu gesta lten . DaB

es nun m oglich is t, die H iirte eines G egenstandes 
innerhalb „grofier® HUrteabstufungen durch 
Schleifen festzu ste llen , is t  altbekannt, dann hat 
man aber nichts anderes a is die nSch leifb ilrte“ , 
riclitiger den „Sclileifw iderstand“ , erm ittelt, 

■ genau so w ie dies beziiglich  jedes anderen B e- 
arbeitungsw iderstandes, z. B. im D rehen, Bohren, 
Hobeln, F eilen  usw ., der F a li is t. Mit R echt 
scheidet dalier Bormann die E rm ittlung des 
Schleifw iderstandes aus und w endet sich  aus- 
schlieBlich den B eziehungen zw ischen Funken
bild mul chem ischer Zusam m ensetzung zu.

H ier glaube ich aber behaupten zu konnen, 
daB Berm ann sich in mancher B eziehung irrt. 
V orerst w ill ich darauf h inw eisen, daB es nie- 
mandem einfallen w ir d , die B estim m ung des 
K ohlenstoffgehaltes auf m ikrom ctallographischem  
W eg e stiindig yornelimen zu w ollen , w eil der- 
selbe zu lan gw ierig  und zu k ostsp ie lig  sein 
wiirde, aber anderseits w ird kein E isenhiitten- 
mann die chemische K ohlenstoffanalyse a is „noch 
betrachtlich um stiindlicher11 ansehen. Im G egen- 
te il, selb st die gew ich tsanalytisch e Bestim m ung  
des K ohlenstoffgehaltes erscheint im V ergleich  
zu jener auf m ikroskopischem  W eg e  a is Schnell- 
methode. In noch hoherem Mafie betrifft dies 
die bekannte kolorim etrische K ohlenstoffbestim - 
mung nach E g g er tz , w elche m it kaum 100  J(> an 
A pparatenkostenbekanntlich innerhalb etw a 1 5 Mi
nuten von einem hierzu angelernten  Jungen aus- 
gefiihrt w erden kann. B ei M assenuntersuchungen  
sind fiir einen solchen 30 bis GO Bestiinm ungen  
im T age  unschw er durchfiihrbar, und zw ar init 
einer p ositiy  grofieren Sicherheit a is im Sclileif- 
yerfahren. W elche U nm assen an L agerhiitern  
ein solcher Jungę in  w enigen  T agen  bew iiltigen  
kann, is t  le ich t zu erm essen.

D a N ebenbestandteile, w ie W olfram , Chrom, 
N ick el, der L osung ganz charakteristische F ar- 
bungen erteilen , so is t  bei V orhandensein yon  
entsprechenden Norm alproben zum V ergleiche, 
unbedingt sicherer auf dereń G egenw art zu 
schlieBen, ais in der Schleifprobe. Bermann  
w ill in der Schleifprobe allerd ings nur zw ischen  
Flufieisen, m ittelhartem  und hart.em K olilenstoff- 
stahl unterscheiden. D ie E ggertzsc lie  Probe ar- 
b eitet v ie l eingehender, aber sie erfordert die E nt- 
nahme yon D reli-, H obel- oder Bohrspanen. W enn- 
gleich  ein Jungę an der Bohrm aschinę im Laufe 
des T ages —  es sind ja  nur je  ein ige Gramm 
Spane n o tig  —  eine sehr groBe Zahl yon  Stangen  
anzubohren yerm ag, so so li doch angenommen 
sein , daB auch dies zu  v ie le  Miihe bereite und 
yerm ieden werden rniisse. D ann is t  eine nocli 
einfachere U ntersuchungsm ethode, und zw ar jene  
von P e i p e r s  zur Y erfiigung.*  D ie ganze  
A pparatur besteht in einer A nzalil T afelchen  
aus roli gebrannter P orzellanerde, z . B . etw a

* „Stahl und Eisen" 1895 S. 199.
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10 X  5 X  1 cm m essend, und einem w eiten  G lase, 
in welchem Salpetersilure (1, 2 spez. Gewicht) 
5 cm lioch stehend enthalten  ist. E s wird eine 
Ecke des zu priifenden G egenstandes blank ge- 
scheuert und eine P orzellan tafe l m it m oglichst 
konstantem  Druck dariiber h inw eggefiihrt, so 
daB ihrer L angsrichtung nach parallele Striche  
von gleicher Farbung entstehen. Sobald dies 
geschehen, w ird die T a fel in die Salpetersaure  
geste llt, so daB ihre obere H alfte  daraus lieryor- 
ragt. D ie Salpetersilure lo s t die daran haften- 
den E isenteilchen, aber die L osung bleibt in 
derselben charakteristischen Fiirbung daran haften, 
wie in der E ggertzsch en  Probe. E s entspricht 
also dein kohlenstoffarm sten Stahl der hellste , 
dem kolilenstoffreichsten Stahl die dunkelste 
Farbung des eingetauchten  T eiles der Striche. 
W enn man V ergleichstafelchen  m it Strichen von  
Stahl bekannten K ohlenstoffgehaltes („Norrnal- 
stah le“) an fertigt, so ergibt sich die M oglich- 
keit, den K ohlenstoffgelialt des gepriiften Ma
terials selbst bis auf 0 ,1  °/o genau zu bestimmen. 
D erY ersuch  ist in w enigen  Minuten durchgefiihrt 
und wird, wenn auch im E rgebnisse nur ais 
sehr rolie Probe anzusprechen, itnmer noch zu- 
verlassiger sein , a is die Funkenprobe.

W enn man von der chemischen A nalyse ganz  
absehen w ill, so verm ag zum indest fiir Stabstahl 
auch die praktische Priifung in der ungemein 
einfachen Zainprobe die besten D ienste rasch  
zu leisten . D er betreffende Stab wird an einem  
Ende zu einem konstauten gleichm aBigen Quer- 
schnitt, z. B . 2 0  X  10 mm, oder 15 Cp au f eine 
L ange von etw a 10 cm herabgeschm iedet und 
dieses Ende einfach gehartet. J e  nach dem Grade 
der H artbarkeit laBt sich dasselbe le ich ter oder 
schwerer m it mehr oder minder groBer B ieg- 
samkeit abschlagen, so daB es im V erein  mit 
der T eilprobe und dem A ussehen im Bruchgefiige  
ungemein le ich t fa llt, zu sortieren , und zw ar  
mit um so groBerer Sicherheit, ais bekanntlick  
viele L egierungsm etalle, w ie W olfram , Chrom, 
Molybdan u sw ., wenn vorhanden, im B ruchgefiige  
gar nicht zu yerkennen sind.

Ich w eise auf diese einfachen Versuchs- 
bezw. U ntersuchungsm ethoden liin, um darzutun, 
daB Bermann im Irrtum  is t , wenn er annimmt, 
solclie seien bisher nicht bekannt gew esen , oder 
in ihrem E rgebnis u nzuverlasśiger, a is es etw a  
die Schleifprobe zu sein verm ochte.

D ie E rorterungen Berm anns beziiglich  der 
Funkenbildung am M anganstahl erscheinen zu 
w enig klar begriindet, um a is unwandelbare T a t
sache aufgefaBt werden zu konnen. Mangan 
enthalt jeder K ohlenstoffstahl, und zw ar in Mengen 
von etw a 0 ,8  bis zu  2 o/o in den sogenannten  
M anganfederstahlen, in jenen von 0 ,5  bis etw a
1,2 °/o in den verschiedenen gew ohnlichen W erk- 
zeug- und K onstruktionsstahlen  (B essem er- und 
M artinstahlsorten, obwohl man in letzteren  auch

bis zu 0 ,2 0 °/o herab finden kann); der m eiste 
T iegelstah l enthalt bis zu 0 ,5 5  °/o Mangan und 
mehr, wahrend Sorten mit w eniger ais 0 ,2 0  °/o 
M angan sehr selten  sind. D abei is t  zu beachten, 
daB der M angangelialt der gew ohnlichen S tah l
sorten geringeren  K ohlenstoffgehaltes bober zu 
sein pflegt, ais jener der kohlenstoftreichereu  
Sorten, und daB er dann nicht zur vollen  Gel- 
tung ge lan g t, wenn er zum T eil ais Mangan- 
oxydul ge lo st oder a is Mangansulfid vorhanden  
ist. Unter diesen Umstanden is t es bedauerlich, 
daB Bermann die genauen chemischen A n alysen  
der von ihm zum Studium verw endeten S tah l
sorten nicht anfiihrt. D agegen  moclite ich auf 
den A bsatz (rechte Spalte S. 177 der Quelle) 
aufmerksam machen, daB FluBeisen m it 0 ,1  °/o 
Kohlenstoff- und 0 , 5 %  M angangehalt „k ein “ 
M angan im Funkenbild, dagegen aber ein Stahl 
mit 0 ,9  bis 1 ,0  %  Kohlenstoff und nur 0 ,2  %  
Mangan unverkennbar Mangan im Funkenbild  
erkennen liiBt. Bermann findet liierin den „B e- 
w eis“ , daB der M angangehalt im FluBeisen an 
den „ F err it“, in hartem Stahl an den „Kohlen- 
stoff“ gebunden is t. Mangan ist also einmal 
in „L osung“ m it dem E isen, einm al in chemi- 
scher V erbindung mit dem K ohlenstoffgelialte  
vorhanden. Ich sehe es indes vielm ehr ais 
B ew eis dafiir an, daB Bermann sich in bezug  
auf die Funkenbilder eine unrichtige Theorie 
zu rechtgelegt hat. D enn, wenn sie r ich tig  w are, 
so konnte sich die Erscheinung deshalb nicht 
der A ufm erksam keit der M etallographen ent- 
ziehen, w eil die V erbindung Mnu F e3 C einen  
anderen inneren A ufbau b esitzt, ais F e3 C allein . 
D ies bedingt natiirlich auch eine abweichende 
E inw irkung auf den Grundgefugeaufbau und die 
physikalischen E igenschaften  des Stahls.

E s entsteht dann die F rage, bei w elchem  
Kohlenstoff- und M angangehalte der U ebergang  
des letzteren  auf den ersteren erfo lgt, und w ir  
wurden dann deshalb zw ei streng  voneinander 
geschiedene Gruppen an K ohlenstoffstahl besitzen , 
w eil ja  jeder K ohlenstoffstahl auch Mangan enthalt. 
D avonhat. aber bisher noch niemand etw asgem erk t. 
E rst oberhalb 9 bis 10 % M angangehalt findet 
sich der EinfluB des letzteren  auf G rundgefuge
aufbau und physikalische E igenschaften  scharf aus- 
gepragt. D er Stahl wird unhartbar, unm agnetisch  
und b esitzt denselben polyedrischen F ein gefu ge- 
aufbau w ie 2 5p rozen tiger  N ickelstahl.

E s is t  zu bedauern, daB sich Bermann ver- 
anlaBt sab, an Hand einer unrichtigen V oraus- 
setzu ng eine gew agte  T heorie iiber die E rklarung  
des Funkenbildes aufzustellen . W ohl zu glauben  
is t  es, daB chem isclie B eim engungen, w ie W olfram , 
Chrom, N ickel usw ., wenn in erheblichen M engen  
vorhanden, dem entstehenden Funken eine charak- 
teristische „F arbe“ zu erteilen  verm ogen, aber 
nicht zu glauben ist, daB sie von EinfluB auf 
das Funkenbild selb st sind.
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Dariiber łierrsclit auch bei Berm ann U nsicher- 
heit (S . 173  2. A b satz), denn an einer S te lle  
w eist derselbe darauf hin, daB gew isse  scharf 
abstecliende Stachel auf einen G ehalt an N ickel 
hinw eisen, auf S. 174,  linkę Spalte vorletzter  
A bsatz von im ten dagegen , daB das Funkenbild  
des N ickelstah ls m it jenem  des K ohlenstoffstahls 
yollkominen identisch is t!

Dabei z ieh t aber Bermann selb st T itan  und 
Vanadium, gebundenen und amorphen Kohlenstofl' 
In denB ereich  seiner Spekulationen! D er groflte  
Y orzu g der Berm annschen A usfiihrungen lieg t  
in der augenscheinlichen W ah rh aftigk eit in der 
D arstellung seiner B eobachtungen, w elclie dop- 
p eltes In teresse erw ecken wurden, wenn sie nicht 
durch die A bsicht verw irrt wurden, ihre Er- 
klftrung auf einem fern gelegenen  und schw ie- 
rigen  G ebiete zu suclien.

A solut r ich tig  unterscheidet Bermann (S. 175  
linkę Spalte) zw ischen verschiedenartigen  Funken, 
bedingt durch die Spanbildung infolge verschie- 
dener Sclm itt- und A nstellw inkel der einzelnen  
Schm irgelkristalle. E s w ar hierin  offenbar auch 
der r ich tige  W eg  einer Erkliirung der Funken- 
bildung gegeben: sie kann nur in den mecka- 
nischen V orgilngen se lb st gefunden werden. E s 
is t  allgem ein bekannt, w elcher auBerordentliche 
EinfluB z. B . Sclm itt- und A nstellw in kel an Schnell- 
drehstahlen auf Spanentw icklung und dessen Er- 
wilrnnmg zukomint. L etztere  is t  gesetzm aB ig  
um so grofier, je  groBer seine Q uersclinitts- 
bezw . Form anderung is t. D iese  erfo lg t nach 
lam ellar angeordneten Gleitfliichen, w elclie im 
erkalteten  Zustande ais Spaltfliichen erscheinen. 
W enn man sich nun vor A ugen halt, daB bei 
ungunstigstem  A nstellw ink el eines Schinirgel- 
k rista lles dieses ein Spilnchen abreiBt und bei 
geniigender F estig k e it vor sich iiber die ganze  
Schleifflache herlreibt, so is t  es klar, daB es 
bald zu schneiden aufhoren muli und nur eine 
Furche zieh t, w obei ein sehr starkes R eibungs- 
nioment zur G eltung gelangen muB. D ies ist 
ein Moment fiir die m ogliche E ntstehung eines 
bis selbst zur Schm elzhitze iiberhitzten Spanes. 
B richt der K ristall ab oder aus, so wird das 
anfanglich losgerissene Spilnchen rollend unter 
steter Form anderung iiber die Schleifflache ge- 
trieben, w obei es g leicli lioch erh itzt w erden  
kann. D ie  am A usgange der Schleifflache ab- 
gesclin ittenen  Spftnchen w erden regelm aBige  
Schneidspanform haben und ais solche eine ge-  
rin gste  E rh itzung erfahren.

W enn man diesem gegeniiber in Erwitgung  
zieht., daB jed es Sch leifm ittel einer F e ile  ver-

gleichbar ist, an w elcher die einzelnen Zaline 
in ein festes, aber w eicheres B indem ittel vo ll-  
kommen eingeb ettet sind, und daB letzteres erst, 
durch den zu schleifenden G egenstaiul abgenutzt, 
besser abgeschliffcn sein  muB, damit die Zaline 
zur W irkung gelangen  konnen, so ergibt sich  
von selbst, daB dies in der B eurteilung der 
Funkenbildung n icht iibersehen w erden darf. E s  
w ird zu mikroskopisch feinem Staub zerm ahlen, 
es bedeckt den abgerissenen Span zum T eil, 
aber es kann auch besonders in dem gerollten  
Span direkt zw ischen die dann ste t ig  w echseln- 
den lainellaren G leit- bezw . Spaltflachen gew isser- 
maBen eingerollt oder e in gew a lzt werden. L ed ig- 
lich  ihre Zustandsanderung im Im ierii des hocli- 
erliitzten  Spancliens, ilire Y erfliissigung, Y er- 
dampfung oder gar V ergasung fiihrt unter dem 
Einflusse der erstairenden OberflJlche zu einer 
inneren Spannung, w elclie die schliefiliclie explo- 
sive  E rscheinung bew irkt. D a die V erhaltn isse, 
unter w elchen die Spanbildung erfo lg t, nicht 
allein  von  Sclm itt- und A n stellw inkel abhangig  
sind, sondern auch vom Schleifw iderstand des 
betreffenden M aterials, das Ma6  der E rhitzun g  
mul Form anderung aber von dessen physikali- 
schen E igenschaften , so is t  es k lar, daB diese  
auch fiir die A rt der Funkenbildung maBgebend 
sein inussen.

D iese  iiberaus einfaclie Erklarung der Beob- 
achtungstatsachen der P rax is erscheint a llerdings 
nuchtern und w enig  gelehrt, aber sie w ird v ie l-  
le ich t gerade deshalb zutreffend sein . W enn  
man sehr diinnen Stahldralit in einer heiBen  
Flanim e lioch erh itzt, so wird dieser D raht, aus 
der Flam m e entfernt, sofort erkalten , ohne daB 
man im stande is t  eine R ekaleszenzerscheinung  
w ahrzunehm en, oder gar eine exp losive Oxydation  
des K olilenstoffes.

D er V ersuch (v erg l. S. 177 linkę Spalte  
der Quelle) mit den E isenfeilspanen bew eist niclits, 
auch hier handelt es sich in bczug auf die 
Funkenbildung nur um E rgluhen und Verbren- 
nung anhaftender Staubteilclien. W enn man mit 
einem gliihenden E isenstab auf staubige B elags-  
platten  sch lagt, so entstehen ja  auch Funken
bilder —  und w enn man schlieBlich unter W asser  
sch leift, also bei AbschluB der L uft, so entstehen  
sie auch.

D ie Hoffniingen, w elclie Berm ann an den ana- 
ly tiseh en  W ert der Schleifprobe kniipft, werden  
sich nie erfullen, auch wenn die photographische  
Aufnahme der Funkenbilder geliugen  w ird .“

O. Tliallner.

*7 1 ^
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Ferromangan im Hochofen.
Nach M itteilungen von ©ipl.=£yiicj. J o s e f  J a k o b i  in O lchowaja, 

U spjensko K ozlow sk , SudniBland.

I | i e  neuere L iteratur is t  ganz erstaunlich  
arm an M itteilungen iiber praktische Er- 

fahrungen im E rblasen von Speziallegierungen , 
und auch Ferrom angan m acht h iervon keine  
Ausnahme. A usfiihrlichere Angaben iiber B etriebs- 
ergebnisse diirften aus jiin gster Z eit w ohl kaum  
vorliegen . Um so in teressanter is t ein B etriebs- 
bericht des H ocliofenw erks von T e r r e n o i r e  
aus den Jahren 1 8 7 5 / 7 6 . *  E r fiihrt uns zu- 
riick in die erste Ju gen d zeit der Ferrom angan-

industrie. E s w ar  
ein m utiges, aber 
blindes T asten  und 
Suclien auf unbe- 
kannten Pfaden, 
das aber doch zu  
zufriedenstellenden  
E rfolgen  fiihrte.

D iese M itteilun
gen , zusammen mit 
der zugehorigen  

K ritik S t  o c k - 
m a n n s , ** sind 
w ohl die ausfiihr- 
lich sten , die sich  
in unserer L itera 
tur finden. W e d -  
d i u g  s Eisenhiit- 
tenkunde *** gibt 
selbst in der ncue- 
sten A uflage w enig  
zcitgem ilfien A uf- 
sclilu f), wiihrend  
L e d e b u r f  das 

Thema ausfiihrlicher behandelt, aber auch nicht 
ausfiihrlich gen u g  fiir den P raktiker. Immerhin 
lassen die abgedruckten Schlackenanalysen den 
groBen F ortsch ritt in der Ferrom angandarstellung  
erkennen, der in dem sinkenden M anganoxydul- 
gehalt deutlich zum Ausdruck kommt.

U nter diesen Umstitnden diirfte w ohl dem 
Hochofner, ob er auf Ferrom angan b last oder 
nicht, ein mir rorliegen d er B etriebsbericht von  
S i p l .^ n g .  J . J a k o b i  iiber eine sehr erfolg- 
reiche Ferrom angankam pagne von allerdings nur
9 T agen  auf einem H iittenw erk SudruBlands, 
dessen Reichtuin an M anganerzen zum Erblasen

3
-H JĄr# 
Abbildunjf 1.

W 0

* „Stahl und E isen“ 1885 S. 477 ff.
** A. a. O.

*** A Y e d d i n g ,  „Eisenhuttenkunde1*, 3. Auflage,
1906 III. Bd. S. 622.

f  L e d e b u r ,  „Eisenhuttenkunde“, 5. Auflage,
1906 II. Bd. S. 232.

von Ferrom angan geradezu herausfordert, von  
ganz besonderem L iteresse sein.

Es stauden zw ei M anganerze siidrussischer  
H erkunft von nachstehender Zusam m ensetzung  
zur Y erfiig u n g : T

Mn . . 51,60 o/0 53,50 °/o
Fe . . 1,45 „ 0,90 „
P . . 0,173 „ 0,25 „
Si O* . 7,80 „ 6,20 „
A is0 .1 . 1,12 „ 2,80 „
Ca O . 1,80 „ 0,15 „
MgO . 2,18 „ 1,80 „
Ba O . 2,20 „ 2,60 „

B eide E rze sind reich an Mangan und ent- 
halten w en ig  K ieselsaure, diirfen also ais erst- 
k lassig  bezeiclm et werden, besonders da sie , um 
einen M anganverlust durch Flugstaub m oglichst 
herabzudriicken, sorgfa ltig  gew aschen worden  
und fast staubfrei waren. D er Gehalt an P hos- 
phor dagegen muB ais ziem lich lioch bezeichnet 
werden, w eshalb bei einer H ochstgrenze von
0 ,4 0  °/o Phosphor im Ferrom angan, das E rz II  
nur in geringerer Menge gem ollert werden konnte.

D er Koksverbrauch w ar auf 2 5 0 0  kg  f. d. 
Tonne Ferrom angan veransclilagt, das A us- 
bringen an Mangan auf 70 0/o des S atzes. D as  
entfallende E rzeugnis so llte  nicht unter 77 o/o 
Mangan enthalten. Um n iedriger F allendes und 
die U ebergangsabsticlie jnit umschmelzen zu 
konnen, wurde ein M angangehalt von 8 3 °/o  dem 
M olier zugrunde ge leg t, und dieser, gestiitzt. auf 
friihere E rfahrungen, w ie fo lg t an gesetzt:

Erz I . . . . 360 Pud*
.  II  . . . . 90 „

Iliim atit . . .  10 „
Kalkstoin . . .  150 „
Koks . . . .  500 „

H ierbei so llte  sich das Mangan v erte ilen : 
70 % Ausbringen,
10 ,  zur Schlacko,
20 „ Yerlust durch Gasstaub 

und Yerłlucktigung.
Yom E isengehalt m ogen zusammen 10 °/o 

in Schlacke und F lugstaub verloren gehen , so 
dafi das Ferrom angan rund 10 ,5  °/o E isen  ent
halten w ird. W ird  w eiter der G ehalt an 
Silizium  mit 1 °/o, an Phosphor mit 0 ,4 0  °/o, 
an K ohlenstoff mit 5 ,5  °/o in A nsatz gebracht, 
so mufl voraussichtlich ein Ferrom angan fol- 
gender Zusam m ensetzung fa l le n :

% %
M n ......................83,0 P ........................ 0,4
F e ...................... 10,5 C .......................  5,5
S i ...................... 1>° 100,4

* 1 Pud =  16,32 kg.
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d. h. au f den M olier bezogen, rund 2 0 0  Pud  
Ferrom angan fiir die Giclit. H iernacli berecli- 
nete sich die Schlacke a u f :

S i O « ..................26,8
Fe O .................. 1,4
Mn O ..................14,3
AI2O3 .................  9,0

Ca O ..................36,7
Mg O . . . . .  . 5,7
C a S ..................12.G

99,6

D ie  Schlackeninenge betragt som it rund 211 Pud  
oder 106  °/o vom A usbringen.

Erblasen wurde das Ferrom angan in einem  
Ofen illterer B auart (Abbildung 1), der m it vier  
Formen von 150  mm 1. W . betrieben w urde. D er  
W ind wurde in fiin f Cowperapparaten erliitzt, 
und zw ar gleichm aB ig au f 9 5 0 °  C. Z uerst wurde 
ein ige T age HiUnatit, dann 2 0 ° /o ig e s  Spiegel- 
eisen erblasen und schlieB lich au f Ferrom angan  
u m gesetzt. N ach 36 Stunden flel ein Absticli 
m it 77, 8  °/o Mangan. A is 81° / o  M angan er- 
reicht w aren, wurde das U ebergangseisen , das 
im D urchschnitt 5 8 ,7  0/0 M angan hatte, m it 11111- 
geschm olzen , so daB der M angangehalt der ganzeu  
Produktion schlieB lich zw ischen 7 8 %  und 83 °/o 
schw aukte.

D er von yornherein gleichm ilB ige und giin- 
stig e  O fengang lieB ein stark es Treiben zw eck- 
maBig erscheinen, w eshalb mit 41 bis 46  cm 
P ressung geblasen  w urde. E rz und K oks w ur
den stark angefeuchtet, der obere Schacht fleiBig 
berieselt, 11111 die Tem peratur der G ichtgasc mog- 
lich st t ie f  zu halten . H ierdurch und vor allem  
durch das schnelle Sinken der B eschickung, das 
dem liohen W inddruck cntsprach, g e lan g  es, die 
G ichtgastem peratur ste ts  unter 2 0 0 °  C, m eistens 
zw ischen 1 0 0 °  und 1 5 0 °  C zu halten , so daB 
auch das Oberfeuer giinzlich verliiitet werden  
konnte, das sonst a is F o lgę  der durch die 
heiBen kolilensaurereichen Gase im oberen Schacht 
lierbeigefiihrten M anganreduktion fast immer auf- 
zutreten  pflegt.

Y olle neun B etr iebstage hindurch blieb die 
Schlacke ste ts  hellgriin  bis w eifi, sie w ar kurz, 
hatte erdigen Bruch und zerfiel nur selten  oder 
te ilw eise  zu P u lver . Ihr M angangehalt schw ankte  
zw ischen 2 ,41  °/o und 1 0 ,8 7  °/o entsprechend  
3,1 °/o und 14, 0 °/o M anganoxydiil, wiihrend 
eine D urchschnittsprobe aus der ganzen  Kam- 
pagne folgende G elialte ergab:

Si Oa . 
Al2 Oa 
Ca O . 
Mg O . 
Fe O .

30,32
10,88
41,34

2.9G
1,41

Mn O . 
P s C b  .
C aS . 
Ba O .

8.52
0,01
3,94
0.48

99, S6
E s g ingen  also 6 °/o M anganoxydul w eniger  

zur Schlacke ais ren n u tet. Im ganzen  wurden 
in den neun T agen  der Kainpagne unter B e- 
riicksichtigung des um geschm olzenenU ebergangs-

eisens 54  925  Pud oder rund 90 4  t  Ferrom angan  
erblasen, dessen D urchschnittsgehalte sich s te ll-  
ten auf:

Si
Mu
P

1,16
80,20

0,3S

C ......................... (i,40
Fe (ala Rest) . 11,80

100,0

An Koks w urden verbraucht 109  08 7  Pud, 
also 2 2 7 2  k g  auf die Tonne Ferrom angan. D ie  
M anganbilanz g esta lte t sich fo lgenderm aB en:

E s wurden aufgegeben:
Mn
Pud

Erz I :  74 982 m it 51,60 =  38 691
Erz I I :  27 117 „ 53,50 =  14508

Umsckmelzeiseu: 0 914 „ 58,70 = . 4 058

Sa. 57 253
Erblasen w urden: 54 925 mit 80,2 =  44 050

Mithin YorlHst: 13 208

E s wurden also 76 , 9  °/o M angan ausgebracht 
und es g ingen 23,1 °/o Yerloren. D a die Schlacke  
106  °/o des A usbringens betrug und 8 ,5 2  °/o 
M anganoxydul oder 6 ,6  °/o M angan durchschnitt- 
licli enthielt, g ingen  zur Schlacke 6,7 °/o des 
G esanitm angans. D er R est ron  16 , 4° / o  g ib t 
den V erlust durch den F lugstaub und die V er- 
fliichtigung. —

S ow eit Jakobis B ericht, dessen E rgebnisse  
zw eife llos a is sehr gu t bezeichnet werden m iissen. 
DaB sie aber nur durch das Zusammentreffen  
einer R eihe von g iin stigen  Umstanden m og- 
lich  w aren, kann nicht bestritten w erden. B e- 
sonders filllt die kurze B etriebsdauer ins Ge- 
w icht. D er verhaltnism !iB ig gerin ge Ivoksver-
brauch und die liohe G astem peratur stehen  siclier- 
lich in engster B eziehung zueinander. B ei einer  
W ind tem peratur von 9 5 0 °  C lassen sich Cowiier- 
apparate langere Z eit hindurch nicht u ngestraft 
betx-eiben, auch wenn die F lugstaubverhaltn isse  
so g iin stig  liegeu  w ie liier. V ielle ich t g ib t gc- 
rade diese T em peraturangabe unseren F erro- 
m anganspezialisten  AnlaB zu M itteilungen aus 
ihrer P rax is, da sich liier die A ngaben an- 
scheinend ziem lich schroff gegeniiberstehen. W ah - 
reiul Jakobi den giinstigen  EinfluB der hohen  
W indtem peratur ausdriicklich betont, is t  eine 
solche nach Stockm ann gar nicht notig . L etz-  
terer berichtet, * daB er „grofie M engen F erro
m angan in ununterbrochenem B etriebe bei einer  
W indtem peratur von nur 4 2 0 °  C fabriziert und 
dabei eine Jlangaureduktion von 80  °/o e r z ie lt“ 
habe. H ier w aren M itteilungen aus der P rax is  
jedem  Hochofner gew iB  w illkoinm en, w ie  iiber- 
liaupt ein A ustausch von Erfahrungen im E r
blasen von Speziallegierungen  ste ts  eines hohen 
Interesses śiclier w are.
___  S tp l.^ n g . O. Hohl.

* „S:ahl und Eisen“ 18S5 S. 487.
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Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen.*

8. Juli 1909. KI. 24a, F  20 997. Y orrichtung 
zum Yorw&rmon der Yerbrennungaluft bei rauchyer- 
zehrenden Feuerungen; Zus. z. Aum. F  25 539. Baron 
Emerich Fechtig, Tiszaug, Ung.

KI. 24 c, Y 7872. Ofenkopf filr Regenoratiyllamm- 
ofen. Bruno Yorsen, Dordmund, Friedcnstr. 13.

KI. 24 o, T 13 276. Gaserzeugcr m it von oben 
nach unten gefuhrter Yerbronnung. Franz Tigges, 
Lindon b. IIannover, “W ittekindpl. 31.

KI. 24f, L 27 638. K ottenrost mit liingsliegenden, 
je  auf zwoi Querstangcn goreihten Rostgliedern; Zus. 
z. Pat. 208 395. A. Loiuveber & Co., G. m. b. IŁ, 
Gleiwitz II, Scbl.

KI. 31 c, IC 40 569. Zusammenziehbarer liings- 
geteilter M otallkern fiir den GuB von Hohlkorpern. 
Wilhelm Kurzo, Neuatadt am Riibenberge.

KI. 48 b, E 12 394. Ein m it einem Metallttberzug 
yersehenes Stahlband fiir K raftilbcrtragungszwecke. 
EloesBerKraftband-&esellBchaftm.b.lL,Cliarlottenburg.

KI. 49 h, L  26 965. Yorrichtung zum Entfernen 
deB Grats beim Schmieden runder Kettengliedor, 
welche beim Schmieden gedreht werden; Zus. z. Pat. 
212 120. Emilo Lelong, Couillet, Belg.

12. Juli 1909. KI. lOa, G 28012. Yorrichtung 
zum AbloBchen des aus den Destillationskamm ern 
ausgedriickten gliihendcn Koks. Grono & Stocker, 
Oberhausen, Rhld.

KI. 18 b, K 40 489. Yerfahren zum Brennen ba-
sischer Koiiyerterboden. Johannes Klein, FriemerB-
heiin a. Niederrh.

KI. 24a, M 36 223. Feuerung mit hinter dem
Rost liegender Yorbrennungskam mer, in der die Gase 
eino drehende und wirbelnde Bewegung erbulten. 
Immanuel ilag o r. Halle a. d. S., Streibcrstr. 50.

KI. 2 4 c, F  26 682. Ofenkopf lu r ltegeuerativ-
flammofen. Oskar Friedrich, Bobrek b. Beuthen, O.-S.

KI. 24 e, J  10 434. GaBorzeuger m it seitlichem 
Koksabzug. Asmus Jabs, Ziirich.

KI. 24e, J  10435. Yerfahren zur Nutzbarm achung 
yon nassem Torf zur IlerB tollung von Generatorgas 
fiir Explosionsmaschinen. Asmus Jabs, Ziirich.

KI. 26a, IC 40 843. Turhebovorrichtung fiir liegonde 
GroBkammerofen zur Erzeugung yon Gas und Koks. 
Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Isenbergstr. 30.

KI. 26a, T 13 314. Arorrichtung zum Losen des 
Graphits in Gas- und anderen R ctorten durch Ein- 
blaBon yon Luft mittols eines in dio Retorto einge- 
fiihrten Rolirea. Rudolf Tenckhoff, Langenselbold.

KI. 26e, B 50 352. Yorrichtung zum Loschen und 
Abfahren yon Koks; Zus. zum Pat. 189 954. Adolf 
Bleichert & Co., Leipzig-Goblia.

KI. 31 c, K 39 309. Y orrichtung zum GieBen von 
Blocken in auf der GioBplatte yerachiebbaren Block- 
formen. A lbert K utt, Sulzbach i. Ob.-Pf.

KI. 80b, C 17 850. Y erfahren zur H erstellung 
eines aus einer Mischung von Zementpulyer und 
Zementklinkerkies m it AYassor gebildeten Zement- 
betons zur feuerbestiindigen Auskleidung von Oefcn. 
Georges Chapuis, Paris.

Gebrauchsmustereintragungen.
12. Ju li 1909. KI. 7b, Nr. 382 502. Mehrfach- 

Drahtziehmaschine, bei welcher jede Ziehrolle yon der 
Achse der yorhergehenden mittels Riemenscheiben und 
Riemen an^etrieben wird. Theodor Geck, Altena i. W.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebeuen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Einsicht und Emspruchscrhobung im Patontamto zu 
B e r l i n  aus.

KI. 7b, Nr. 382 503. M ehrfach-Drahtziehmaschine 
m it mehroron Serion iibereinauder. Theodor Geck, 
A ltena i. W.

KI. 7 b, Nr. 382 504. Mohrfach-Drahtzichmaschine, 
boi welcher der D raht infolge Abdichtung dos letzten 
Zichsteines trocken aus der ZiehfliiBsigkeit gezogon 
wird. Theodor Geck, Altena i. W.

KI. 7b, Nr. 382505. Mohrfacb-Drahtziobmaschino 
mit ais Schrank oder Magazin auegebildetcm Unterteil. 
Theodor Geck, A ltena i. "W.

Ki. 18c, Nr. 383 230. Konischor Gliihzylinder 
m it k o n is c h e m  M ittelrobr, w e ic h e s  m it e in em  Auf- 
lagerungBkragen fiir den Dockel m it eingezogenem 
Rolirstutzon yerBehon iBt. Emil Theodor Lammino, 
Jliilhoim a. Rh.. Scbunratherstr. 26. ,

KI. 19a, N r. 382 575. Klommo zur Yerhiltung
des '\Yandorns von Eisenbalmschionen m it yon oben 
sichtbarer Klemmrolle. Fa. F . A. Neuman, Esch- 
weilor II.

KI. 19a, Nr. 382 759. Y orrichtung zur Yerliin- 
derung des Scbienenwanderns an Eisenbabnen oder 
dergl. Nikolaus Meurer, Coln a. Rh., Hohestr. 89/91, 
Ecke BriickenstraBe.

KI. 24 f, Nr. 382 548. Koniachor Zahnroststab 
zur Bedeckung einer k re iB fo rm ig e n ,  horizontalon Foue- 
rungsfliiche. Ilenri W eidenfeld, Aachen, Reumont- 
straBe 67.

KI. 24f, Nr. 383 025. P lanroststab. G. Kulin,
G. m. b. II., S tuttgart-Berg.

KI. 24 f, Nr. 383026. Schriigrost. G. Kulin,
G. m. h. H., S tuttgart-Berg.

KI. 24 h, Nr. 382 634. Kohlonyorschubplatto fiir 
mechanische Bcschickungsapparato boi Schragrost- 
feuerungen mit in der Alitte erhohter und nach don 
boiden Seiten abfallonder Grundfliicho. Herm. Bottgor 
& Co., Dresden.

D eu tsch e  Reichspatente.
KI. 24e, N r. 204619, yom 11. Juli 1906. F r a n z

II u n z i k e r i ji \Y i n t o r t  h u r , Schweiz. Gaserzeutier 
f i ir  umkehrbaren Betrieb, dessen Schacht durch eine 
mittlere Scheidewnnd in  zwei Teile r/i-teilt wird.

Der Gaserzouger gehort zu den bekannten Doppel- 
schachtgeneratoren fiir um kehrbaren Betrieb, bei 

denen die zur Vorgaaung 
notigo Luft iu  den unteren 
Teil des einen Schaclites 
eingofuhrt w ird und die ent- 
stohenden Gaso durch die 
gliibonde Brennstoffscbicht 
dos zweiten Schachtea hin- 
durcbgefiilirt und hier in be- 
Bti ind ige  uaBO u m g e w 'a n d e l t  
uuddann abgczogen werden. 
Um diese Umwandlung nun 
yolistandig durchzufiihron, 
sind dio Lufteintrittstellen u 
und die Gaaaustrittstellen b 
so yerleg t, daB zwischen 
ihnen genilgend starkę 
gliihende BronnstoirmaBsen 

yorhanden sind. Dcmzufolge sind erstere an oder in 
die iiuBeren Mauerwandungen und letztero in oder an 
dio mittlere Scheidewand c yerlegt. AuBerdem ist 
noch unterhalb der oberen Glutzonen in jedem Scbachto 
eine weitere Glutzone yorhanden, die fiir sich wiedor 
yon d  aus yon einem Luft- oder Gasstrom durch- 
strichen wird.

KI. 7 a , N r. 204662, yom 26. Oktober 1907. 
F a ę o n e i s e n - W a l z w Te r k  L. M a n n s t a e d t  & C ie .,

XXIX,..i. 15
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FluBspat, Zinkchlorid und N atrium chlorid) zwischen 
die beiden von einer Form  umgebenen Enden einge- 
bracht und durch einen elektrischen Strom gesclimol- 
zen wird. Sind die beiden Metallstiicke so geniigend 
T o rg e w a rm t ,  so w ird  das geschmolzeno Salz abge- 
lasscn und das gescbniolzene Yerbindungsmetall an 
seino Stelle gebracht.

KI. lO a, N r. 205771, vom 6. Ju li 1907. Dr. 
C. O t t o  & O o n ip ., G. m. b. H., in D a h l h a u s e n ,

Ruhr. Gleisanlage fi ir  
die Ausdriic/cniaschine 
bei Koksofen.

___  Die Schwellen a fur
•3&Z& die SchienenBtriinge b 

der Koksausdriickma- 
schine sind zur Kraft- 
richtung des PreB- 
kopfes der Ausdriick- 
maschine schrag ver- 

WZ7/. legt. H ierdurch wird 
errcicht, daB nur ein 
Teil der D ruckkraft 
desPreBkopfes insenk- 
rechter R ichtung zu 
den Fundamenton c 

der Schienen, hingegen in der Ilauptsachc in der 
Richtung der Schienen wirkt.

A c t.-G e s . in  K a l k  b. Col n.  W alzw erkskupplungs- 
muffenhalter.

Der Ila lte r besleht aus zwei teleskopartig inein- 
ander yerscliiebbartii Bolzen a und b, welche auf

ihrem auCeren Ende einen Bund c tragen und durch 
eine um sie gelegte, sich gegen die Bundo stiitzendo 
Schraubenfeder d  aiiseinandcr gehalten werden. Die 
ŹJapfen e sind etwas liingor, ais die entsprechenden 
Locher in den Muffen f  tiof sind, so daB beim Ein- 
setzen fiir einen Gabelhebel g Raum bleibt, der das 
E insetzenundH erausnehm cn derH alte r sehr erleichtert.

KI. 24 f, N r. 204 710, t o ih  4 . Dezember 1 9 0 6 ; 
Zusatz zu Nr. 201 8 3 9  (vergl. „Stahl und E isen“ 190 9  
S. 5 2 0 ). E r n s t  S c h m a t o l l a  i n  B o r l i n .  E nt-  
schlacku)igsvorrichtung fu r  ebene Gaserzeugerroste.

F ur Feuerungen m it groBer Schutthobe (Gas- 
erzeuger) soli der Entschlackungsschieber des Haupt-

patentes ersetzt wer
den durch Schiirstan- 
gen a, die nicht mehr 
auf ihrer ganzen Lan
ge iiber dieRoststabo 
b herausragen, son- 
dern nur mit einem 
Daumen c, wahrend 
der iibrigc Teil dor 
Schiirstangen in gloi- 
cher llohe mit don 
Roststiiben liegt. Dio 

Schiirstangen sind 
vor und liinter dem 
Schiirdaumen c so 
lang, daB siestets den 
Rost auf seiner gan
zen Lange ausfiillen.

KI. lO a , N r. 2050S6, vom 2 8 . April 19 0 7 .
H e i n r i c h  I C o p p e r s  i n  E s s e n ,  Ruhr. Stopfen- 
artiger YerschlujS f i ir  die Destillationsrćiume von 
Koksiifen oder Gasretorten.

Die Kammervorschliisse a werden nicht wie
bisher vor die Kammerijffnung, sondern in sio einge- 

seboben. Die D ichtung zwi
schen der Tiir a und Kammer- 
oderRetortenw and i  wird durch 
einen um die Tiir gelegten end- 
losen Strick oder Schlauch c 
aus unverbrennlichom Stoff 
hergestellt, der zweckmaBig 

zur E rhaltung seiner Geschmeidigkeit m it einem hoch- 
siedenden Mineralol getrankt ist. W ird ein Schlauch 
zur D ichtung benutzt, so wird er nach dem Einsotzon 
des Ver8chlii8ses durch W asser, Gas oder Luft auf- 
gebliiht. ZweckmaBig ist an der Boruhrungsstello dor 
Dichtung und der W and eine W asserkiiblung d vor- 
gesohen.

K1.491-, Jir.205132 , vom G. Juli 190G. C h a r l e s  
F r a n k l i n  J a c o b s  i n  C h i c a g o .  Verfahren  
zu r  Yereinigung von Mełallstiicken in einer Form, 
in welcher die Enden der Metallstiicke erh itzt werden.

Die zu Yereinigenden Enden von Schienen oder 
dergleiclien werden yor dem EingieBen des Yerbin- 
duugsmctalles elektrisch yorgewarmt, und zwar in der 
W eise, daB ein stromleitendes FluBmittel (Borax,

KI. 7 a ,  N r. 204729 , vom 10. August 1 9 0 6 . 
J a  m o s E d  w i n Y o r k i n B o r o u g h o f  B r o o k l y n ,  
New York. Maschine zum  Auswalzen von abgenutzten 
Eisenbahnscliienen.

Die auszuwalzenden abgenutzten Schienen a w er
den, von entsprechend profilierten Fornistucken b ge
halten, durch dio oboro Walzo c ausgewalzt. Die 
Formstucko b liegen quer- und liingsyerschiebbar auf 
einem Support d, der von Rollon e und der Walzo f

getragen wird. Wiili- 
rend des Auswalzens 
werden die Form - 
stiicke b gegen dio 

Schienen geprefit, 
und zjrar durch einen 
Querschlitten g, der 
durch Kniehebol h 
mit dom benaebbar- 
ten Form stiick b yer- 
bunden ist. Zur ge- 

nauen Einstellung 
desSchlittens g ist ein 
ICeil i yorgoBehen. 
Das Zusammenpres- 
sen der Formstucko 
wahrend desW alzons 
wird durch seitliches 

Verschieben des 
Schlittens g bewirkt, 
wodurch die Knic- 
hebel h gestreckt 
w erden, und zwar 
durch zwei an den 
W alzenstiindern yer- 
schiebbar angeord- 

nete Daumen k, dio durch einHebolsystem so miteinander 
yerbunden sind, daB, wonn der eine Daumen in Stel- 
lung gebracht wird, der andere so weit verschoben 
(gehoben) wird, daB er mit dem Schlitten g nicht in 
B eruhrung kommt. Es konnen die Formstiicke b so 
beim W alzen durch Strecken der Knieliebel zu- 
sammengepreBt und boim Riickgang durch erneutos 
Yerschieben des Quorschlittens durch den andern 
Daumen k  wieder gelost werden, so daB die ausge- 
walzten Schienen a soitlich aus den Form teilen b 
horausgezogen und andere Schienen wiedor einge- 
schoben worden konnen.
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Statistisches.
B elg ieu s Hocliofon .ani 1. Ju li 1909.

Nach dem „Moniteur des Intćrets M ateriels“* 
standen am 1. Ju li d. J . in Belgien 3G Hochofen im 
Feuor gegen 42 am gleichen Tago des Yorjahres. 
AuBer Betrieb waren zu den genannten Zeitpunkten 
8 bezw. 11 Hochofen. Yon den Hochofen waren in 
Tiitigkeit 15 im Bezirk Charlcroi, 15 im Bezirk Luttich 
und G im Bezirk Lusem burg. Nach der A rt des or- 
blasenen Roheisens yortoilton sich die Hochofen auf 
die Bezirke wio folgt:

jj . . P uddel- G ieflcrci- Stalil-
roheiscn  roheisen  eisen

C Jharlero i...................... 3 — 12
L u ttic h ...........................  1 — 14
Luxemburg . . . .  — 4 2

Frankroiclis H ochofen am 1. Jn li 1909.**
"Wie wir dem „tócho des MineB et de la Mótai- 

lurgie“ *** entnehmen, standen in F rankreich  an lloch- 
ofen im F euer:

* 1009, 8. Ju li, S. 2327.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 152.

*** 1909, 8. Juli, S. 723.

Bezirk 1. Ju li 1. J a n u a r 1. Ju li
1909 1909 190S

65 66 65
N o rd e n .............................. 14 14 14
Mittel-, Siid- und W est- 

F r a n k r e ic h .................. 26 27 33
Zusammen 105 107 112

Danach waren also am 1. Ju li d. J . insgesamt 
zwei Oefen weniger im Betriebe ais am 1. Januar 
1909, wahrend die Zahl gegeniiber dem 1. Ju li 1908 
um sieben abgenommen hat. Nach der A rt des er- 
blasenen Roheisens yerteilten sich die Hochofen auf 
dio Bezirke wie folgt:

Bezirk
P uddel- 
rohelsen  

1. Ju li 1 J a n . 
1909

GieCerel-
roheisen

Tliom as-
rohelsen

1 J u li l . J a n .  1. J u li 1. J a n .

O s te n .................. G
Norden . . . .  G 
Mittel-. Siid- und 

W est - F rankr. 15

1909 

20  20

1 1

1909

39 37 
7 G

15-/3

Die derzeitige tiigliche Roheisenerzeugung Frank- 
reichs ist mit ungefiihr 10 500 t die gleiche geblieben 
wie zu Anfang 1909.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(F o rtse tzu n g  von  Seitc 10S3.)

E. A. W r a i g h t :  Y e r s u c h e  z u r  D a r s t e l l u n g  
k o h l e n s t o f f  f r e i e n  F e r r o m a n g a n s .

Bereits friiher hatte Y erfasser in Gemoinschaft m it 
E. G. Ł l. R o b e r t s  dem Iron and Steel Institute eine 
Arbeityorgelegt, welche sich m it der D arstellung kolilen- 
stofffreien FerromanganB aus der im Handel beflndlichen 
Legierung befafite. Das Ergebnłs dieser A rbeit war 
die Annahme, daB der einzige praktisch und wirt- 
scbaftlich mogliche W eg dor ware, das Ferrom angan 
bei hoher Tem peratur (etwa 1600 bis 1700°) im ba- 
sischen Ofen unter einer m it MnO gesiittigten Scklacke 
zu schmelzen. Verschiedener Schwierigkeiten halber 
war es jedoch nicht moglich, dieses Yerfahren im 
groBen MaBstabe zur Ausfiihrung zu bringen, und der 
Yerfasser bat daher eino Reiho weiteror Laboratorium s- 
versuche zur Losung dos Problems unternommen. 
Einige der Yersuche haben von vornherein nur wissen- 
schaftliches Interesse, weil sie yom wirtschaftlichen 
Standpunkte aus nicht durchftikrbar sind; der Yoli- 
stiindigkeit halber sind aber auch dieBe kurz erwahnt. 
Die Arbeiten erstrockten sich nach zwei Richtungen, 
erstens Entkohlung des kiiuflichen Ferrom angans, 
zweitens Darstellung kohlonstotfreien Mangans oder 
Ferrom angans aus Erzen.
I. Y e r s u c h e  z u r  E n t k o h l u n g  d e s  k a u f l i c h o n  

F e r r o m a n g a n s .
S c h m o l z u n g e n  mi t  B r a u n s t e i n .  Gleiche 

Mengen zerkleinertes Ferrom angan wurden mit 30 °/o 
bezw. 40 °/o pulverformigem Braunstein innig gemischt 
und je  drei Stunden bei IG00 bis 1700° geschmolzen. 
Die hierbei erhaltenen Sclimelzprodukto hatten die in 
nachfolgender Zahlentafel angegebeno Zusammen
setzung.

Sobald die AuBenwandungen der Tiegel dunkle 
Rotglut zeigten, geriet der Inhalt in lebhaftes Gliihen, 
zweifellos infolge der Oxydation des Mangans. Der 
Yerlust dieses Metalls w ar denn auch recht betracht- 
lich, etwa 30 °/o im einen, rund 43 °/o im andern

Ausgansrs-
m a te ria l

%

30% MnO,

%

40%

%
M a n g a n ...........................

S i l iz iu m ..........................
Gesam tkohienstoff. . .
Schw efel..........................
Phosphor und Arsen .

80,15
12,00
0,74
6,68

Spuren
0,28

73,53
19,31
0,23
6,53

71,00
21,67

0,14
6,81

Falle. Die Schmolzungon zeigen, daB eino Entkohlung 
auf diesem W ege, wenigstens im Laboratorium , niclit 
durclifiihrbar ist, und es wurde daher yon weiteren 
YorBuchen m it Braunstein abgesehen.

Y e r f l i i c h t i g u n g  d os  M a n g a n b. Da es nicht 
im mer moglich war, die bei den Schmelzversuchen 
gobildete Scblacko zu sammeln und zu wiegon, so 
erschien es zweckmaBig, fcstzustellen, ob Yerluste 
durch Yerfluchtigung dos Mangans entstoben konnen. 
Zu diesem Zwecko wurden Schmelzungen von ver- 
schiedener Dauer und bei verschiedenen Tem peraturen 
(bis 1700°) ausgefiihrt. Eine Abnahmo des Gewichtes 
war in keinem Falle festzustellen, wohl aber eine 
geringe Zunahme, welche auf eine Aufnahme von 
Silizium aus den Tiegelwandungen zuriickgefiibrt 
werden konnte. W raight vcrtritt daher die Ansicht, 
daB M a n g a n  be i  h u t t e n m i i n n i s c h e n  T o m p e -  
r a t u r e j i  n i c h t  f l t t c h t i g  ist und daB die hiiufig be- 
obachteten Yerluste, welche dieser Ansicht zu wider- 
sprechen scheinen, auf eine Oxydation des Metalls 
zuriickgefuhrt werden miissen.

S c h m e l z u n g e n  mi t  Z i n k o x y d  u n d  K u p f e r -  
o x y d .  Bekanntlicli werden Zinkoxyd und Kupfer- 
oxyd leicht durch Kohlenstoff reduziert, und es w ur
den daher auch Schmelzungen mit diesen beiden 
Oxyden zum Zwecke der Entkohlung des Ferrom angans 
■yorgenommen. Die zur Entfernung des Kohlenstoffs 
tbeoretisch orforderliche Menge Kupferoxyd wurde 
mit fein gepulvertem Ferrom angan innig gemischt 
und drei Stunden lang geschmolzen. Der orkaltete 
Regulus bestand aus zwei Schichten, einer unteren
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stark  kristallischen Metnllmasse und einer oberen 
Schicht, welche sich iiuBerlich nicht von dem Ferro- 
m angan der gowohnlichen Zusammensetzung untor- 
schied. Die Analyse der beiden Schichten ergab fol
gende Resultate.

O bcrc Schicht
?ó

U n tere  Sehicht
%

Mangan . . . . . . . 77,00 33,20
K u p f e r ........................... Spuren 60,39
E i s e n ............................... 15,62 4,38

1,17 2,01
K ohlenstoff...................... 6,16 niehts

Man sielit, daB dio obere Schicht sieli nicht cr- 
heblich vom Ausgangsmaterial unterscheidet, der 
Kohlenstoffgehalt hat sich um eine K leinigkcit ver- 
ringert; die untere Schicht besteht aus oiner kohlen- 
stoffreien Kupformanganlegierung. Dio Schmelzung 
wurde m it der doppelten Menge Kupferoxyd boi 
gleicher Ferromangan-Einwago wiederholt. Das Er- 
gebnis war ein abnliclies; der einzige Unterschiod 
war der, daB dio Mengo dor Kupformanganlegierung 
(mit oinem Gehalt von 65,2 %  Cu) betrachtlich groBer 
war und der Kohlenstoffgehalt des Ferrom angans 
otwas m ehr abgenommen hatte; or betrug noch 
5,83 %  gegeniiber 6,7 %  dos Ausgangsmaterials. Statt 
des Kupferoxyds wurde min Zinkoxyd genommen, 
und zwar gelangten zwei Schmelzungen bei sehr hoher 
Tem peratur, dio ersto wahrend einer Dauor von zwrei, 
die zweite wahrend einer Dauor von vier Stunden, zur 
Ausfiihrung. Bei der zwoiten Schmelzung wurde der 
Tiogelinhalt noch mit einer Lage Braunstoin bedeckt. 
In beiden Fiillen hatte sich eine groBe Menge Gra- 
phit abgeschieden und eine betriichtliche Menge 
Schlacke gehildet. Der Kohlenstoffgehalt des Metalls 
war indessen der gloicho goblieben, nur hatto sich 
der M angangehalt erheblich vermindert, namentlich 
bei der ersten Schmelzung, bei der dor Yerlust nicht 
weniger ais 25 %  betrug. Im folgenden sind dio 
Analysen w iedergegeben:

A usgangs-

m ateria l

%

Zeit d e r  Schm elzung 
m it Zn O

2 S tunden  
%

4 S tunden
% ;

M a n g a n ..................
E i s e n ......................
S i l i z i u m ..................
Kohlenstoff . . . .

80,15
12,00
0,74
6,68

66,1
26,4

0,47
6,66

74,0 
19,2 | 
0,65 
0,71

gesam t golangten bei den Yersuchen zur Entkohlung 
desFerrom angansfolgendeRoagenzien zur Anwendung: 
Braunstein, Iloteisonstein, Kiesolsauro, Bariumsuper- 
oxyd, Tonerdo, Zinkoxyd, K upferosyd. Kalk, Magnosia, 
Titansiiure, sowie Eisenoxydul und Manganoxydul in 
Form ihrer K arbonate; ferner dio Gase W asserstoff, 
Saucrstoff, Kohlensiiuro und die Metallo Kalzium und 
Aluminium. Die meisten dieser Beagenzion gabon 
keino befriodigenden R esultate; wenn eino Erniedri- 
gung dea Kohlenstoffgehaltes orzielt wurde, so war 
das Verfahren aus wirtschaftlichon Grilnden in koinem 
Falle praktisch durchfiihrbar.

II. Y o r s u c h o  z u r  D a r  s t e l l u n g  k o h l e n s t o f f -  
f r o i e n  M a n g a n  s o d e r  F e r r o m a n g a n s  

a u s  E r z e n .

R e d u k t i o n  d u r c h  K o h l e n s t o f f .  Bei don 
ersten Yersuchen diente dio D arstellung des Nickels aus 
seinom Oxyd ais Richtsclinur; Braunstein wurdo mit 
Mehl, Zucker oder iihnlichen Stoffen, welche boim 
Erhitzon yorkohlen, innig gemischt und auf Rotglut 
erhitzt. Zuniichst wurdo eino zur Reduktion nicht 
ganz hinroichondo Mengo Zucker m it Braunstoin und 
otwas W asser angeriilirt und die ontstandeno Pasto 
in einom Tiogel stark  erhitzt. Das Ergebnis war kein 
Motali, sondern nur Schlacke. Der Yersuch wrurde 
nun untor etwaB anderen Bedingungen w iederholt; 
dio Mischung, wolcho je tz t dio zur Reduktion des 
Mangans theoretisch notwendigo Menge Zucker ont- 
hielt, wurde in W iirfel gesebnitten, getrocknet und 
in oinem geschlossenen Eisenrohr boi 850 bis 900° 
orhitzt. Dio erkalteton W iirfel schienen etwas Motali 
zu enthalten und wurden geschmolzen. Man orhielt 
auch tatsiichlich eine geringe Menge Metali, das jedoch 
folgende Zusammensetzung hatto :

Mn F e C Si
1,4 o/0 94,5 %  2,9 %  0,7 o/0

Der Braunstein hatto en tha lten :
MnOi 

8 6 ,8  o/o

Da die Mischung 
sie sich schlecht

Aus diesen und 1'riiheren Yersuchen des Yer- 
fassers geht hervor, daB Mangan eine groBere Afflnitiit 
zu Kohlenstoff ais zu irgend einem andern Element 
hat. Das Forromangan des Ilandels ist stets mit 
Kohlenstoff gesiittigt, wie 
auch der nachstehende Yer- 
such zoigt. Stark zorklei- 
nertes Ferrom angan wurdo 
mit dom doppelten Gewicht 
gepuW erter Starko innig 
gemischt und in einem 
G raphittiogel drei Stunden 
lang einer Tem peratur von 
annahernd 1775 0 ausge- 
setzt. Analysen vor und 
nach dem Yersuch ergaben, 
daB der Kohlenstoffgehalt 
des Metalls unveriindert 
geblieben w ar; dabei waren 
die Bedingungen fiir eino 
Kolilenstoffaufnahme dio 
denkbar giinstigsten. Ins-

F ea Oa Si Os

3,4 %  9,3 %
mit Zucker don Nachtcil hatte, 

daB sie sich schlecht trocknen lieB, so wurdo der 
Zucker durch Starko ersetzt, was sich sehr gut be- 
w iihrte; die getrockneten W iirfel waren h art und 
nicht brocklig. Eine Reihe von Reduktionon wurde, 
wio vorher, in geschlossenen Eisenrohron yorgenom- 
raon und zwar gelangten Mischungen von Braunstein 
m it 10, 20, 30, 50 und 100 O/o Starko zur Anwendung. 
Die Reduktionstem peratur war 865°. Die Ergobnisse 
dieser Arersucho sind im nachfolgenden iłborsichtlich 
zusammengestellt.

W oitor wurden Reduktionsvorsuche mit G u s e n  
gemacht, zunachst mit K o h l  on o x y  d. Die Yersuchs- 
anordnung war folgende: Ein schmiedeisernes, ein- 
Beitig geschlossenes Rohr von S0 mm Durchmeseer

M enge der zu r Y erw endung: g e lan g ten  S tilrke

10 % | 20 % 30 % 50 % j 100 %

W iirfel ausein- 
ande rge fa llen . 
M ischung von 

g runen  und  
b raunen  O xyden

W iirfel g u t er- 
h a ltcn . A nachei- 

n end  n u r  aus* 
g riinem  M angan- 

Oxydul zusam - 
m engesetz t

W iirfel g u t e r
ha lten . F arbo  
fa s t schw arz . 
Sehr w enig  

griines O xvd

"Wurfel gut e rh a lten . K ein  g ru n es  

O xyd Y orhanden. F a rb ę  Y ollstłindig 

schw arz

N ur S chlacke. N ur S chlacke.

• •

* '

S ch lacke und 
se h r  w enig  

M etali.
Z usam m en- 

s e tz u n g : 
96,2 % Fe 

0,34 „ Mu 
2,9 r  C

S chlacke u n d  eine 
k le ine M enge M etali. 

A usbeu te : 8 %.

Z u sam m ensetzung :

Schlacke m it m eh r 
M etali. A usbeu te: 

19 %.

Z usam m ensetzung : !

27,6 % Fe 4.42 % C 
67,4 „ Mn 0,54 „ Si

13,9 % Fe | 5,0 % < ’ 
SO,8 r  Mn j 0,3 „ Si

]
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und 800 mm Lange wurdo zu drei Viertel seiner 
Lange lose m it kleinen Braunsteinatuckon angefullt. 
Dieses Rohr wurde in einem groBen Koksgeblaseofen 
auf 1100° erhitzt. Durch ein diinneres Rohr, welches 
durch den Braunstein hindurch bis zum Boden dea 
weiten Rohres roichte, wurde erhitztes Kohlenoxyd 
iiber den Braunstein geleitet. Der Yersuch erstreckto 
Bich auf oino D auer von neun Stunden, und das Er- 
gobnis war griines Manganoxydul obne eino Spur von 
motalliBcliem Mangan. Eine Abiinderung des Ver- 
suclieB, insoforn sta tt Braunstein ein inniges Gemisch 
von Braunstein mit einem Achtel seines Gewichtes 
Holzkohlo genommen wurde, fiihrto ebenfalls zu keinem 
positiven Ergebnis. Der Inhalt des Rohres nach dem 
Versuch bestand in diesem Fallo iu der Hauptsacho 
aus Manganoxyduloxyd. Ala niichstes Reduktionsmittel 
wurde L o u c h t g a s  genommen. Die Yersuchanordnuug 
war iihnlich der vorigen. Ein woitea, untongoscblossenea 
Eisenrohr wurdo mit Braunatein angefullt und iiber 
letzteren Leucbtgaa geleitet. Die E r h i t z u n g  erfolgto 
in einem lCoksgebliiBeofen derart, daB das untere Endo 
de8 Rohres eine Tem peratur Yon 1200°, am SchluB 
des Yersuches wahrscheinlich t o i i  nahezu 1500° hatte, 
wiihrend das obere Ende aus dem Ofen l ie rauB rag te .  
Nach achtstiindiger Dauer muBte der Yersuch untcr- 
brochen werden, weil das Rohr unter dem EinfluB 
der starken Erwiirmung Bchadbaft gowotden war. 
Nach dem Erkalton zeigto aich, daB der unterate Toil 
des Eisenrohres stark angegriffen w a r ; das gesehmol- 
zone Metali, welches dort das Rohr ausfiillte, atammte 
wahrscheinlich zum groBen Teil aus dem Rohrm aterial. 
Dariiher befand sich eino halbgeaehmolzene dunklo 
Masae m it 31 °/o M etali; hierauf folgte viel griines 
Manganoxydul mit gelegentlichon kleinen Metallein- 
sprenglingen; das obere Endo dea Rohres schlieBlich, 
welches kaum orhitzt worden war, enthielt fast aus- 
scblieBlicb unreduziertes Erz. Analysen des Metalls 
auB verschiodenen Teilon der Riihre e rg ab en :

H odiia
M otali a u s  h o h e r  g c- 

le g c n c n  T c ilc n

% % %

M a n g a n .................
E is o n ......................
Kohlenstoff . . . 
S iliz ium .................

1 ,8
9 4 , 4

3 , 2 0
0 , 6 2

5 8 . 4
3 3 . 4  

6 , 8 5  
1 ,1 6

8 2 , 0
1 0 ,6

7,14
0,12

Da dieser Yersuch hinsichtlich der Reduktions- 
wirkung leidlich erfolgreioh war, das erhaltene Metali 
jedoch rd. 7 °/o Kohlenstoff enthielt, so erschien es 
dom Yerfaaser nicht unwahrachoinlich, daB er sein 
Ziel orreichen wiirde, wenn er Btatt Leuchtgas W asser- 
gas niibme. W eitere Yersuche wurden daher m it 
' W a s s e r a t o f f  gemacht. Sio wurden in kleinerem 
MaBstabe ais dio Yorhergehendon Yersuche ausgefiihrt; 
die R eduktionstem peraturen betrugen 730° bis 1150°. 
Der Erfolg w ar aber auch diesmal wider alles Er- 
warteu negativ. Der Braunstein wurdo ledigłich in 
griines M anganoxydulumgewandelt; eino weitergehende 
Reduktion erfolgto in keinem Fallo. W raight schlioBt 
hieraus, daB dio bei Leuchtgas erfolgte Reduktion auf 
Kohlenwasserstoffo oder abgeschiedenen freien Kolilen- 
stotf zuriickzufiihreu ist. Auch eino Reiho von Yer- 
sucben, nach A rt des Aluminiums einige andore M e- 
t a l l e  a l a  R e d u k t i o n s m i t t e l  zu benutzen, 
achlugen fo lii; weder Kalzium, noch Zink, noch Eisen 
vermochten den Braunatein zu metallischem Mangan 
zu reduzieron.

Aua den vorliegenden und den vor zwei Jahren 
veroffentlichten Unterauchungen dea Yerfassers geht 
horvor, daB die Yersuche m it gasfiirmigen und me- 
tallischen Reduktionsmitteln nur negatWe Resultato 
ergaben; da fernor sehr zahlroicho yergebliche Yer- 
suche zur Entkohlung des Ferrom angans gemacht

wurden, so muB angenommen werden, daB eine wirt- 
achaftlicbe Daratellung kolilenstolTreien Ferromangana 
auageschloasen erBcheint. Durch die U ntersuchungon  
wurden ferner folgende Tatsachen fostgelegt bezw. 
bcstatig t: 1. Mangan bat eine groBere Affinitiit zu 
Kohlenstoff ais zu irgend einem anderen Elemente. 
Die einzigen Elemento, welclie Kohlenstoff ersetzen 
konnen, sind Aluminium und Silizium. Ersteres ist 
sehr koatspielig und liefert ein Erzeugnis, welches 
leicht vorw ittert; zudem wird durch zehn Teile Alu
minium nur ein Teil Kohlenstoff orsotzt. Silizium iat 
zwar imstande, einen gowissen Teil dea K ohlenBtoffs 
auszutreiben, erreicht indessen bald eine Gronzo, 
jenBeits welcher es unmoglicli iBt, den Kohlenstoff- 
gohalt weiter herabzudruckcn, es sei denn, daB auBor- 
ordentlich groBe Mengen Silizium zu g esetz t worden ; 
in diesem Fallo erhiilt man jodoch ein hochprozontiges 
Ferroailizium anstatt eines kohlenstofffreien Ferro- 
mangans. 2. Dio Theorie von G a r  r i s o n ,n ach  welcher 
bei der Reduktion yon Manganerz durch Kohle niemals 
Metali, sondern stots K arbid entsteht, wird bestiitigt 
durch die LeuchtgaaTerBucbe; docli driingen verschic- 
dene Tatsachen zu der Yormutung, daB Miu C nicht 
das einzig existierende Karbid ist. 3. W ird durch 
Oxydation Kohlenstoff eutfernt, ao kann dieaea nur 
unter gleichzeitiger Oxydation von Mangan geachohen.

S c h l u B f o l g o r u n g o n :  Mangan kann aus Bcinen 
Erzen nur mittels solcher Roagenzien hergestellt w er
don, welclie eine gruBero Affinitiit fiir Sauerstoff ais 
Mangan haben, oder fiir welcbe Mangan eine groBere 
Affinitiit ais Sauoretoff bat. Nur Aluminium und 
Kohlenstoff haben sich fiir dieson Zweck ais geeignet 
erw iesen; ersteres ist ungeeignet ans wirtscliaftlichen 
Griinden, letztcreB orzeugt ein Karbid und nicht das 
Metali.

Ea gibt kein praktisches Y erfahren, wodurch 
dieses Karbid zersetzt, mit anderen W orten, daa Metali 
entkohlt werden kiinnte, es aei denn durch eine erheb- 
liche H erahminderung desprozentualen Mangangehalioa 
oder durch Hinzufiigung eines unerwiinschten Elo- 
m entes; selbst untor diesen Umstiinden ist die Ent
kohlung nicht Tollstiindig. — Itr.

(F o rtse tzung  folgt.)

VII. Internationaler Kongrefi fur 
angewandte C hem ie .

(F o rtse tzung  von Seite 10S0.)

Cli. C l a u a o l  de C o u s s e r g u e s  berichtete iiber den 
gegenw artigou  Stand der Stalilerzongung  

im elektrischen  Ofon.*
Redner war vom „Comite de la Revue de Me- 

tallurgie“ beauftragt, die zurzeit bestehenden Elektro- 
stahlanlagen im Zusainmenhang eingebend zu stu- 
dioren. In den letzten Jahren  sind zwar zahlreicho 
Abhandlungen iiber die elektrischen Oefen erschienen ; 
dioselben sind aber teilweise Monographien, dereń 
Vorfaa8er meiat fiir das eino oder andere Ofensystom 
direkt eintreten, teils eher g oB cl i ick to  Zusammen- 
stellungen ais direkto Studien. Die Yorliegendo A rbeit 
erhiilt ihren besondereu W ert dadureb, daB der Yor- 
fasser, ohno Aroreingonommonheit fiir ein Ofensystem, 
seine Studien in vollstandiger Unabbiingigkeit unter- 
nommen bat mit dem Zweck, dio mit den Terecbic- 
denen OfenBystemen biaher erzielten Ergebnisae f eB t -  
zuatellen, um darauf begriindete Theorion aufstellon 
zu konnen. Redner besuclite dio Anlagen in Turin, 
Bonn, Ugine, Allevard, La I’raz, Remscheid und Yiilk- 
lingen. DaB dor Bericht aich mehr mit Elektroden- 
ala mit Induktionsofen bescbiiftigt, hat aeinen Grund

* Der auafuhrliche Bericht iat je tz t in der „Revue 
de Metallurgie" 1909 Nr. 6 S. 589—678 erschienen.
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darin, daB dem Borichturstatter das Studium yon 
Elektrodeniifen sehr erleichtert wurde, wiihrend er 
nur ein Induktionsofensystem zu studieren Gelegen- 
heit fand.

Coussergues teilt nach dem ziemlicli allgemein 
gewordenen Yorgehen die elektrischen Oefen in zwei 
Hauptgruppen ein: die Eloktrodeniifen und die In- 
duktionsofen. Die bauptsiichlicbsten im Betrieb be- 
findlichen Elektrodenofen sind diejenigen von S t a s -  
s a n o ,  G i r o d ,  die Oefen System Chapelet, die Oefen 
von H e r o u l t ,  K e l l e r  sowie die in Firm iny aufge- 
stellton. Ais Induktionsofen gelten die von K j o 11 i n , 
R o  cli 1 in  g - I l o d e n l i a u s e r ,  F r i c k ,  S c h n e i d e r  
und die in Montluęon in Anwendung bofindlichen.

L i c h t b o g e n -  o d e r  E l o k t r o d o n o f e n .  Redncr 
bespricht zunachst einige Punktę, die allcn Elektroden
ofen gemeinsam sind. Ais Nacliteil dieser Oefen sieht 
er die niedrige Stromspannung an, mit der sio arboiten, 
da man dadurch sehr groBe Stromintonsitiiten erhalt. 
6000 Amp. bei 50 Yolt ontsprechen nur einem Ofen von 
400 PS oder einem Ofen von 800 PS bei 100 Yolt Span- 
nung. Die elektrischen Zuleitungon miissen daher be- 
deutende Querschuitte orhalten, die MoBappnrate sind 
sehr ompfimilich, so daB man oft falsclie Augaben erhalt. 
E in anderer Nachteil des W echselstromes yon lioher 
In tensitat liogt in den Induktionsstrom en, die sich iu 
den in der Niiho dor Leitung liegenden Massen ent- 
wickeln. 1’arasitische Strome in den Arm aturen des 
Ofens Bind unvcrmcidlich. Coussergues erliiutert des 
weiteren in kurzeń Ausfiihrungen die Stromyerschic- 
hung u n d  den Faktor cos <5 sowio die fnduktionsstrome
111 metallischen Massen.

D o r S t a s s a n o - O f e n . *  Dorselbe ist in yersebie- 
dener Hinsicht yereinfacht worden. Ia  Turin ist einer 
der yorliandenen Oefen kippbar eingerichtct ohno 
D rehyorrichtung. Die letztere war yielleicht not- 
wendig zum Durchmisclien eines aus Erz, Zuschliigen 
und Kohlc bestohenden, wenig wiirmeleitenden Ein- 
satzes hei der direkten Stahlerzeugung. In Stahl- 
worken hat dio komplizierte und toure Drohvorrich- 
tung woniger W ert; man dreht den Ofen iibrigens 
nur wiihrend einer ganz kurzeń Zeit. Man hatte daher 
alle U rsache, sio aufzugebon. ** Das Ofeninnero ist 
nicht mehr kroisformig, sondorn sechseckig, so daB 
es moglich ist, das Mauerwerk aus Normalsteinen 
herzustellen. Dor Ofen yon 200 PS, dessen Arbeiten 
Redner yerfolgt hat, arbeitete mit einer Stromspan
nung yon 150 und nicht mehr mit oiner solchen von 
100 Yolt. Dies ergibt nur mehr eine Stromstarko 
yon etwa 1000 Amp.

U111 im Stassauo-Ofon die beate Ausnutzung des 
Lichtbogens zu erzielen, insbesondere in bezug auf 
die Erreichung einer sehr hoben lokalen Tem peratur, 
ist man gezwungon, das Bad stets auf gleicher Hohe 
zu lialton ohno Riicksicht auf den Abnutzungszustand 
des IlerdcB. Man kanu daher das Gewicht des Ein- 
satzes nicht yon einem Abstich zum andern iindern. 
In Turin wird der Ofen fiir einen Mindesteinsatz yon 
600 bis 700 kg zugestellt; mit fortschroitender Ab- 
nutzung des Herdes m acbt man dann Cliargen bis zu 
1000 kg Gewicht. In dem groBeren Ofen in Bonn 
betrag t der Einsatz 900 kg auf einem neuen Hord, 
und 1500 kg, wenn der Herd abgenutzt ist. Die 
Enden der Elektroden B teb en  5 bis 6 cm iiber dem 
B ad e ; der Lichtbogen niihert sich jedoch dem Bade 
noch infolgc der geneigten Stellung der Elektroden 
und yielleicht auch infolge einer von der Metallmasse 
des Bades ausgelienden magnetischen Einwirkung.

* Vorgl. auch „Stahl und EiBen“ 1908 S. 654.
** Ilierzu ist zu bemerken, daB die drehbare An- 

ordnung von Stassano dtirchaus nicht aufgegebon ist. 
Es wird im Drohofen infolge der besseren Durch- 
mischung ein gleichmiiBigeres M ateriał und eine 
schnellere Raffination crzielt ais im Kippofen.

Der Stassano-Ofen besitzt zwei wertyolle Yorteile 
fiir kleine Anlagen. Die W arm everlusto durch Strah- 
lung sind geringer ais in irgend einem anderen Ofen, 
und es ist moglich, liohere Stromspannungen ais boi 
anderen Elektrodenofen anzuwenden. Die geringeren 
W armevorlusto sind auf die Yerwendung yon Magnesit- 
steinen fiir das Ofongowolbo zuriickzufiihren, was nur 
in einem Ofen m it seitlicli oingefiihrten Elektroden 
moglich ist. Der M agnesit ist in R otglut ein sehr 
guter W arm eleitor. Wollto man in einem Ofen, in 
dem die Elektrodo durch die Decke geht, ein Ge
wolbe aus Magnesit yerwendon, so miiBto man eine 
sehr groBe Aussparung im Gewolbe fiir den Durch- 
gang der Elektrodo yorsehen, und man wiirdo groBe 
Schwierigkeiten haben, um die durch den isolieronden 
froien Raum um dic Elektrodo entstehonden W arm c- 
yerluste zu yermeiden. Dies 12Bt sich leichter erreichen 
bei einer horizontalen Elektrodo, die man durch oin 
Gehiiuse fiihren kann, doBsen yom Ofeninnern ontfern- 
tostes Endo schon nicht mehr auf R otglut gobracbt 
wird. Alle Einzellieiten dos StasBano-Ofens sind in 
ausgezoichnetor Wciso durchgearbeitet, um ein absolut 
dichtes SchlieBen der A rbeitstiire und der Durchgangs- 
stellon der Elektroden zu sichern. *

* Dic B o n n e r  M a B c h i n e n f a b r i k  M o n k e -  
m 511 e r ,  G. 111. b. II. seudot uns unter Bezugnahme 
auf das in dieser Zeitschrift 1909 S. 794 wieder- 
gegebeno R eferat iiber oinen yon R o d o n h a u s o r  
vor dom Iron and Steel Instituto in London gehaltonen 
V ortrng folgende Zuschrift, die wir des Zusammen- 
hanges wegen hier w iedergeben:

„Dem S t a s s a n o - O f e n  wird in dem gedachten 
Y ortrag der Y orw urf gemacht, daB boim Oeffnen der 
Chargiertiircn betriiclitliche W armeyorluste eintreten. 
D ieser angebliche Uebolstand, dor sich wohl noch 
nirgends bem erkbar gem acht h a t, wo auf oin flottcs 
pachgemiiBes Arbeiten gohalten wird, ist naturgemiiB 
allen den Ofensystemen eigentumlich, wolche mit 
heiBer Schlacke arbeiten, wio sio zu einer guten 
Raffination erforderlich ist. Bei der im Rochling- 
Rodenhauserschen Ofen horrschenden Tem peratur 
mogen dorartige Verlusto allerdings geringer sein. 
Uebrigens bedingt eino dorartige Ausstrahlung einen 
yiel geringeren WiirmoYorlust ais eine standigo Luft- 
zirkulation und diose ist beim Stassano-O fen yermieden, 
da alle Oeflnungen fiir die E lektroden dicht yerschlossen 
sind,  was bis je tz t bei keinem anderen Elektroden- 
Ofen durchfuhrbar war.

Im  Stassano-O fen hiilt das M agnesitmauerwerk 
3 bis 4 AYochon boi einer W andstSrke yon nur ISO 
bis 220 mm gegen 350 mm, welclie R o d e n h a u s e r  
fiir seinen Ofen ais notwendig angibt. Im  Rochling- 
R odenhauser-O fen wird dieao Betriebsdauor dor Zu- 
stellung noch lange nicht erreicht, und es ist somit der 
Yorwurf, daB die M agnesitbekleidung im Stassano-Ofen 
eine iibermaBige Beanspruchung yon Zeit und G eli 
erfordere, hinfiillig.

Dio seitliche Einfiihrung der Elektroden und die 
horizoutalo Lage derselben bedingt keinorlei Brucli- 
gefahr, trotzdem das Chargieren ohno Stromunter- 
brecliung erfolgt. Diese Anordnung hat jedoch den 
Yorteil, daB das Gewolbe nicht durchbrochen wird.

Dio Annahme Rodenhausers, daB dio Yerwend- 
barkeit des Stassano-O fens auf kleine Oefen bis zu
1 t  beschrankt soi, entbekrt jeglicher Begriindung, was 
am besten daraus hervorgeht, daB z. Z. mehrore Oefen 
yon je  5 t im Bau sind.

Rodenhausers Bohauptuug einor elektrischen Uebor- 
legenheit des Induktionsofens iiber den Lichtbogenofen, 
wegen des iunerhalb der Elektroden bewirkten Joule- 
Effektes, beruht auf einem TrugschluB. Alle W arme, 
welche innerhalb des Ofens erzeugt wird, ist nutzbar, 
gloicligiiltig, ob die Umsetzung der Eloktrizitiit in 
W arnie im Lichtbogen innerhalb des Bades oder in
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D e r  G i r o  d - O f e n . *  Ais N achteil der nicdrigen 
Spannung, mit welchor der Girod-Ofen arbeitet, hebt 
CouBsergues das hohere Kupfcrgewicht der Zuleitungen 
hervor sowie die Y erm chrung der Selbstinduktion dor 
Anlage. Dio Regulierung des Girod-Ofens ist jedenfalls 
eino dor vollkommen8tcn, hauptsachlich, bosondors 
beim Beginn der Charge, infolge des Prinzips dor 
Yerwondung einer Elektrodo oder m ehrerer Elektrodon 
gleieher Polaritiit.

O f e n - S y s t e m  C h n p e l e h  Die Societć des 
Forgea d’Allovard hat yor drei Jahren  einen elek-

den Eloktroden orfolgt. Woaontlich bleibt stots, dali 
dio ontwickelto "Warnio im Ofen orhalten bleibt und 
nicht abgeleitot wird. Eino schlechtc Wiirmeleit- 
fShigkeit dor Elektrodon ist obonso wichtig, wie oino 
guto Łeitfabigkeit dor Elektrizitiit. Im Stassano-Ofen 
liegon gerade diese Yerhaltnisse sohr giinatig infolgo 
der hohen Stromdichten in don Elektroden und doron 
nahezu horizontaler Lage, wodurch eino starko Er- 
wiirmung dor iiuBeren gekiihlten Eloktrodontoile ver- 
mieden wird.

Ein Nachteil der Induktionsofen gegenuber den 
Liehtbogenofen bleibt die unvermoidliche Phasenvor- 
Bchiebung, welcho groBere M aschinenanlagen orfordert 
und sowohl huhere Installationskoston ais auch einen 
geringeron W irkungsgrad dor stromliefornden Ma- 
schinen yerursacht.

W enn man dio Anforderungen, die man an oinon 
Eloktrostahlofen atellon muB, zusammenfaBt in: Er- 
zielung hoher Tomporaturen, schnello und yollstiindige 
Raffination und Dosoxydation und Erziolung bester 
Q ualitat bei geringstem Aufwand an Strom und KoBten, 
so hat Rodenhauser den Beweis, daB die Induktions
ofen den Liehtbogenofen uborlogon s in d , nicht er- 
bracht. Die angefiihrten Analysen und ZerreiBproben 
lassen uberhaupt nicht erkonnon, dali os Bieli um 
ElektroBtabl handelt. Bei Holchen Leistungon ist der 
rechnerisch erm ittolte elektrische W irkungsgrad bc- 
deutungslos. Yiel wichtigor waren Mitteilungen 
gewosen iiber den Stromyerbraucli einer gut durch- 
gefiihrten Raffination und der Nacliwois, daB dio liierzu 
erforderliche Ilitze im Induktionsofen erzielbar ist, 
was bis je tz t in weiteren Kreisen bestritton und ala 
ein N achteil des Induktionsofons betrach tet w ird.“

B. Kutsche.
* **

Auf die vorstebende Zuschrift orhielton wir fol
gende A n t w o r t :  „Die obigen Ausfiihrungen yer-
anlaBsen mich, meine Meinung iibor den Stassano- 
Ofen etwas niibor zu begrUnden. Die W armoverluate 
wSbrend des Cliargierens und Abschlackcns, d. li. bei 
geuffneten Turon, miissen beim Stassano-Ofen bodeu- 
tender soin ais bei irgend einem andern Ofon, da der 
Stassano-Ofen unter don bekannten Oefen entschieden 
derjenige Ofon ist, in dom das Bad am indirektesten, 
dio dariiber befindliche Atmosphare am direktesten 
geheizt wird. Da fernor ohne Zweifol erwicBen ist, 
daB im Eisonbad eineB Induktionsofons mindestens die 
gleichen Tem peraturen wio in demjenigen eines Lieht- 
bogenofens horrschen, so muB dor in obiger Zuschrift 
auf die im Rochling-Rodenhauser-Ofen herrschende Tem
peratur Bezug habendoSalz, wenn Irrtiim er yormieden 
werden sollen, heiBen: „Bei der im Riichling-Roden-
hauser-Ofen iiber der Scblackcndecke herrschenden 
Tem peratur mogon derartige VerluBto geringer sein.“

Die Yermeidung dor Luftzirkulation im Stassano- 
Ofen durch dichten VorschluB der E lektrodeneintritts- 
Btellen laBt sich nur durch sehr intensiye Wassor- 
kiihlung erroichen, die beim Stassano-Drehstromofcn 
dreimal auftritt und bei der yon K u t s c h e  erwahnten 
hohen Stronulichte in don Eloktroden zu bedeutenden

* Yergl. „Stahl und Eisen* 1908 S. 1823.

trischon Ofon in Betrieb gesetzt, der dazu bestimmt 
war, aus roinen Rohm aterialien hochwertigon Stahl 
zu orzeugen. Da dio A rbeit sich auf das Einschmelzen 
und die yollstandige Desoxydation besebrankte, or- 
iibrigt sich das Abziebon d e r  geringen Schlackon- 
niengen. Die Oofen, yon donen je tz t drei (zwoi yon
3 t und ein Yersuelisofen yon 300 kg Fa8aunnsver- 
mogen) yorhanden sind, Bind daher feststeliende.

Man hat sich jodoch Beitdom iiberzeugi, dafi das 
Ab8chlacken, auch wenn man yon Rohm aterialien mit 
geringem Gehalt an Scliwefel und Phosplior ausgeht.

W arm oyorlusten AnlaB geben muB. Dabei ist zu be- 
achtcn, daB Kohle ais gutor E lektrizitatsleiter auch 
ein gutor W arm oloitor ist, und daB dio Eloktroden 
im Ofeninnern dio hior horrschendo Tem peratur haben 
miissen, wahrond, wio K u t s c h e  selbstsag t, auBen eine 
starkę Erw arm ung der gekiihlten Elektrodenteile ver- 
mieden wird. (Nach der A rbeit yon de C o u s s o r g u e s  
betragen die Yerlusto durch Elektrodcnkuhlung an 
dem mit nur einer Elektrodo arbeitendon Girod-Ofen 
10 °/o, daraus diirfton sich interossante Sehliisse auf 
don Stassano-Olon ziehen laBBen, der auch nach 
do Coussorgues' Meinung nur fur kloino Anlagen in 
F rago kommt.)

Dio W andstarken in elektrischen Oefen eind be- 
langlos und abhiingig yon der OfengroBe. Dagegon 
ist yon wesontlichem EinfluB, dali beim Stassano-Ofen 
nach O s a n  n* das Ofenfutter drei W ochcu hiilt und 
dann eine R eparaturzeit yon 4 bis 6 Tagen eintreten 
muB, so dali sich Zuatollung8koBton yon 11^* f. d. 
Tonno ergebon, walirend beim Rochling-Rodenhau8er- 
Drohstromofen boi gleieher OfengroBe und Arbeita- 
weiso, d. h. beim Einschmelzen yon Schrott und A r
beiten m it Pausen nach 8 bis 14 Tagen eino 24stiin- 
dige R eparatur orforderlich wird, die unter Umstiin- 
den wahrend des Soimtaga yorgenommen werden 
kann. Dabei orgeben sich Zustellungskoaten yon 
5,47 ■,£ f. d. Tomie Stahl.

Der Stassano-Ofen cracheint fiir groBere Ein- 
heilen deswegen ungeeignet, weil bei seiner rotieren- 
renden Anordnung m it den weit ausladenden Elek- 
trodenarm en eino bedeutendo Platzbeanspruchung ein- 
tritt, und weil mit wachsender OfengroBe die Bruch- 
gefahr fiir die schwereren und liingeren wagerechtcn 
Elektroden bedeutend wacbst, namentlich wenn w ah
rend dea Cbargierena oder Abschlackcns keine Unter- 
brechung des Stromcs eintreten soli. Dabei ist zu 
beachten, daB bei der wagerechten Lage dreier Elek
trodon das freie und schnelle Arbeiten auf der Bad- 
oberflache viel m ehr behindort wird ais beim Arbeiten 
mit Rochling-Rodenhauser-Oefon oder Liehtbogenofen 
mit senkrechten Elektroden. DaB die Bruchgefahr 
iibrigens auch bei kleineren Stasaano-Oefen besteht, 
ist in dem Aufsatz von O sam i**  zu lesen.

Da Rocbling-Rodcnliausor-Drebstrom ofon heute 
fiir normale Periodenzahlen mit giinstigem coa cp ge- 
baut werden (ein 1 t-Ofen arbeitet mit cos cs -  0,75 
bis 0,8), so kann yon einer wosentlichon Yerteucrung 
dor Anlagekosten gegenuber dor Maachinenanlage fur 
einen Staasano-Ofen nicht die Rede sein; bceonders 
deshalb nicht, weil beim Stassano-Ofen abweiehend 
yom Induktionsofen namentlich beim Einstollen dor 
Elektroden StromstoBe nicht zu yermeidon sein w er
den, welche Bchwerere, iiberlastungsfahigero Ma
schinen bedingen.

Aufdonletzten Abschnitt dor Zuschrift von K u t s c h e  
einzugehen, eriibrigt Bieli, da sein hiorin iiber den Riich- 
ling-Rodenliauser-Ofen gegebenes Urtcil durch die dem- 
nachst erscheinende offizielle Yeroffentlich’ung des „Iron 
and Steel InB titute“ widerlegt wird. Diese Yeroffent- 
lichung enthiilt neben Schaulinicn iiber den Y erlauf

* Yergl. „Stahl und EiBen“ 1908 S. 060.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 657.
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in gewisson Fiillen von Vorteil aein kann, besonders 
bei der Erzeugung von Stahl m it geringem  Mangan- 
gehalt. Das W erk stellt dalier neuerdings kippbare 
Oefen auf, von denen einer sich boreits in Betrieb 
befindet. Dor Ofen (Abbildung 1) h a t nur oine senk- 
rcehto Elektrodo. Das M etallbad steht durch einen 
K anał in Yerhindung m it einem Błock aus Itoheisen, 
der am Ende dieses K anales Bielit. Der Strom tritt 
durch die Elektrodo in das Bad ein und geht durch 
den K anał zum Kolieisenblock, der zum A ustritt des 
Stromes dient. In dcm K anał finden, abgesehen von

der Raffination im Rochliiig-Rodenhauser-Ofen auch 
eino Menge von Analysen ver8cbiedener Stahląuali- 
tiiten mit grofitenteils Spuron von Phosphor und 
Schwefel, wie sie in Yołklingen aus einem Einsatz mit 
etwa 0,08 o/0 Phosphor und 0,08 °/o und mohr Schwefel 
in don dort arbeitenden Rochling-Rodonhauser-Oefen 
dauernd hergestellt werden. Es Bei noch bemerkt, 
daB diese Analysen dem Iron and Steel Institute be- 
reit8 vor dem Y ortrag yorlngon, leider aber nicht 
mohr in die „Yorveroffentlicl)ung“ mit aufgcnommen 
werden konnten. Rodenhauser.

* **

Die eben wiedergegebenen Ansicbtcn R o d o n -  
h a n s o r s  iiber dio Moglichkeit der W iirmeausnutzung 
im Lichtbogcnofen und boaonders im Stassano-Ofen 
sind nicht zutreffend. Wio Dr. C o n r a d  vor der 
Hauptversam nilung des Y ereinB deutBcher Eisenhiitten- 
leute in Diisseldorf am 3. Mai 1908 auafiihrte, ist von 
ihm beim Betrieb von Lichtbogcnofen eine Ausnutzung 
dor W arnio erzielt worden, wolcho der theoretisch 
erforderłichen sehr nahe koinmt (vorgl. „Stahl und 
Eisen“ 1908 S. 845). Dio gleiche Feststellung wurde 
y o h  m ir in bezug auf den Stassano-Ofen an derselben 
Stello gomacht („Stahl und Eisen" 1908 S. 843). Trotz 
indirekter E rhitzung und trotz Eloktrodenkuhlung wird 
der Stassano-Ofen hinsichtlicli W iirm eausnutzung Yon 
keinom anderen Ofen iibertroffen.

In der Yon R o d o n h a u B o r  erwahnten Arbeit
O s a n  n s sind die Kosten fiir die Ofenzustellung unter 
dem ausdriicklichen Hinweis angegeben, daB eino be- 
triicbtliche Ersparnis zu orwarten ist („Stahl und 
E isen11 1908 S. 656 und 660). Diese ist auch tat- 
sachlich erreicht worden durch Erhohung der Ila lt- 
barkeit, durch Y erbilligung des M aterials und der 
Arbeitskosten.

D er von R o d e n h a u s o r  angestellte Yergleich 
der Kosten gibt auch insofern ein unrichtiges Bild, 
ais er dio BetriebsYcrliiiltnisso nicht beriicksichtigt, 
welche bei dem in B o n n  aufgestellten Stassano-Ofen 
denkbar ungunstig fiir dio Zustellung sind, da die 
Oefen am Tage forciert arboiten, des Nachts Btill- 
liegen. Dio groBo Platzboanspruchung, wolcho dor 
Stassano-Ofen nach der Ansicht Rodenhausers erfor- 
dert, wird sich kaum jem als hindernd bem erkbar 
machen, da man meist die Oefen so aufstellen wird, 
daB sie von allen Seiten zugiinglicb sind. Notigen- 
falls wiiro dem loicht dadurch abzuliolfen, daB dio 
ElektrodenBtiirkergeneigtw erden. W ie C o u s s e r g u e s  
ebonfalls angibt, baut iibrigens S t a s s a n o  auch Kipp- 
ofen, und es ist oin solcher in Turin seit liinger ais 
einem Jah re  in Betriob.

Beziiglich dor von R o d e n h a u s e r  erwahnten 
Gefahr hilnfigen Elektrodenbruches sei daran er- 
innort, daB Dr. C o n r a d  in soinem obenorwiihnten 
Y ortrag ausfiihrt, daB derartigo Befurchtungen immer 
wieder auftaujlien, aber unbegrundet sind, wie er aus 
Erfaliruiigon seiner P raxis naclw eist („Stahl und 
Eiaen“ 1908 S. 845). Dies kann ich beziiglich des 
Stassano - Ofens gleichfalls bestiitigen. Sowohl Dr. 
C o n r a d  ais auch O s a n n  nennen nur dio UngeBchick- 
lichkeit der A rbeiter ais Ursacho vereinzelter Elek-

der ersten Charge, koine Reaktionen statt. Das im 
Kanał belindliche Metali e rs ta rrt nach dom ersten Ab- 
stich und dient nur zur H erstellung der Yerbindung 
zwischen dem Metallbad und dem Iioheisenblock; es 
erhitzt sich daboi bis auf Rotglut. Die Eloktrodo 
besteht aus zwei ąuadratischen Stiicken von 300 mm, 
dio durch den E lektrodenhalter, der mit W asserkiih- 
lung versehen ist, gogeneinander gehaltcn werden. 
Dio Elektrodo ist an einer Kette aufgeliangt, dio 
m ittels m ehrerer Rollen an oiner im Mascbincnhaus 
neben der Yorteilungstafol aufgestellten W indę be-

trodenbriiche; es ist jodoch erBtaiinlich, w e lc h e  Sicher- 
lioit und Goschicklichkeit dio A rbeiter in dor Behand- 
lung der Kohlen nach kurzer Zeit erreichen.

Ebenso grundlos sind dio Befurchtungen von 
StromstoBen, was dadurch bewiesen w ird, daB in 
Bonn die Stassano - Oefen an ein olfentliches Elok- 
trizitatsw erk angoschlossen sind, olino daB jem als 
Unzutritglichkeiten eintraton. Die Elektrotechnik hat 
iibrigens heute noch andero Mittel an der Iland, 
etwaigc StromstoBe unschiidlich zu machen, und man iat 
nicht auf die YcrgriiBerung der Anlage angewiesen.

Bei der Bewertuug des im RScbling-Rodonhausor- 
Ofen orziolten Stahles habe ich mich lediglich an dio 
bisher veroffentlicliten Angaben iiber don Y ortrag von 
R o d e n h a u s e r  halten konnon, und os ist auch fttr 
mich von grofiteni IntercBso, daB nachtriiglich andere 
Zalilen beigobracht werden. B. Kutsche.

* «*
Die von K u t s c h e  gebrachtcn Bomerkungen aus 

dem Y ortrag yoi i  Dr. C o n r a d  sind nur zum Teil fiir 
den Stassano-Ofen richtig, da Dr. Conrad nur von 
Oefen mit senkrecht angeordneten Elektroden spricht. 
Ueber die W arm eausnutzung von Lichtbogenofen sagt 
Dr. Conrad wortlich: .A us dem Yergleich der prak- 
tisch erziclten Ausbcute m it der vom theoretischen 
Standpunkt errechneten liiBt sich nur schlioBen, dafi 
dio Rechnung an irgend einer Stello auf unricbtigen 
Yoraussetzungen beruht.“ („Stalli und E isen“ 1908 
S. 845.)

Dafi der Stassano-Ofen von koinom andern Ofen 
beziiglich W arm eausnutzung iibertroffen wird, ist eino 
zu beweisende Behauptung, da an anderen Oefen min- 
destens gleich giinstige, wenn nicht giinstigero Kraft- 
Yerbrauchszablen erreicht werden. Der yon mir ge- 
gebone Yergleich der Zustellungskosten diirfte doch 
berechtigt se in ; denn einersoits sind auch am Riich- 
ling-Rodenhauser-Induktionsofen die Zustellungskosten 
durch Benutzung von Dolomit geringer geworden, und 
anderseits scheint sich gerade bei dem wahrend der 
Kachtzoit untorbrochenen Betrieb am Stassano-Ofen 
eino verhaltnismaBig grofiero H altbarkeit dor Zustel
lung ergeben zu mussen ais bei ununterbrochenom 
Tag- und N achtbetrieb, da im orsteren F ali die unter 
der Einwirkung des Lichtbogens am Tage durcli- 
woichten Teile der Zustellung wahrend der Nacht 
wieder erhiirten konnon.

Dio von K u t s c h e  angegebenon M ittel, den 
Stassano-Ofen auch fiir grofiore Einheiton goeignet 
zu gestalten, haben mich sehr intoressiert, da sio die 
Neigung Yerraten, den groBeren Stassano-Ofen dem 
Lichtbogenofen mit senkrechten E lektroden iihnlicher 
zu gestalten, trotzdem z. B. iu dom obigen R eferat 
iiber dio A rbeit Yon C o u s s e r g u o s  ausdriicklich der 
Y orteil der rotierenden Anordnung des Stassano-Ofons 
in einer Anmerkung horYorgeliobon wurde.

SchlieBlich bleiht noch zu bemerken, daB dio in 
der YorYeroffentlichung meines Y ortrages Yor dem 
Iron and Steel Institute gebrachte Analyse ausdriick- 
licb ais eine solclie fiir E 1 e k t r  o s ch  i o no n s t a  h 1 
bezeichnet w'urde, so daB es ungerechtfertigt er- 
scheint, eine solclie Analyse ais fiir Qualitiitsmatcrial 
mafigebend anzunehmon. Rodenhauser.
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feBtigt ist. Es ist somit kein autom atischer Regu
lator Yorhanden; dio Windo wird vom Maschinistcn 
bedient. Dio Stromschwankungen sind iibrigens, ab- 
gesehen von dor Einsatzperiode, goring. Dor Ofon 
hat keine A rbeitstiir. Das Gewolbe ist zylindriscłi 
ausgebildet und der froie Aiisschnitt auf jedor Soite 
zwischen dem Gowolbo und dom Ofonkorper dient 
ais Arboitstiir.

Coussergues hat don Ofen von A llerard  in Be
triob gesohen beim EinRchmelzcn eines Einsatzes, der 
zum Teil aus schwerem Schrott, zum Teil aus Rohoisen- 
massoln zusammengosotzt war, und konnte daboi die

Vorteile des Ofens mit einer Elektrodo gogoniibor don 
Oefen m it hintoreinandorgoschalteton, zum Ein- und 
Austritt des Stromes dienonden Eloktroden, foststellen.

D e r II o r o u 11- O f o n. Yon oinom naheron Ein- 
gehen auf diesen Berichtsteil kann abgesehen werden 
mit Riicksicht auf friihor in dieser Zcitschrift Mit- 
geteilteB.* Um dio zu kurz gowordenen Elektroden- 
Reststucko ausnutien zu konnen, schraubt man die- 
selben mittels einer Schraube aus Graphit an eine 
neuo Elektrodo an (Abbild. 2). Man stront etwas 
Graphit in den Gewindegang, um den leeren Raum 
auszufiillen, und yerkittet die Fugę mit etwas Teor.

D e r R o c h l i n g - R o d e n h a u s e r - O f o n . * *  Die 
bedeutenden Strahlungsverlusto des Ofens hat mań

* Vergl. „Stahl und Eison" 1907 S. 41 ft\
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1907 S. 1605; 1908 

S. 1161 und 1202.

dadurch zu vermoiden gesucht, daB m an den Ofen 
mit oinom 24 cm starken Mauorwerk umgeben hat, 
das von der Ofenauskleidung durch eino dicko Sand- 
schicht isoliert ist. Dies konnte jedoch nicht inner- 
halb des dio Transform atorschenkel umgehenden Ring- 
futters goschehen;* hier sind daher dio Strahlungs- 
verluste bedoutend, um so mohr ais die W icklungen 
zum Schutz gegen dio Einwirkung zu hohor Tempo- 
raturon durch -Geblasewind gokiihlt sind.

Die Ahmessungen der Polplatton, die den Stroni 
aus den sekundtiren W icklungen in den Zentralhord 
iiberloiten, sind sehr ontwickelt wordon. Dies zoigt 
die N eigung, das Yorhiiltnis dor in diesem sekun- 
daren Strom benutzten Energio zu orhohen.

Eino dritte Abiinderung besteht in der Vorwon- 
dung eines Magnesitsteinos ais Darnin an jedem Ein- 
tr itt der Kaniilo. Dadurch wird das U ebertroten dor 
Schlacke aus dom Zentralhord in die Kanalo ver- 
hindert.

Die lobhafto Rotation des Ofeninhaltes des Dreli- 
stromofenB hat don Nachteil, oino rascho Abnutzung 
des Ofenfuttors, das zwischen dem Bad und don Trans- 
formatorschenkeln diinn ist, horvorzurufon. In  dom 
mit ein])hasigem W echselstrom betriobonon Ofen wird 
das F u tter hauptsiichlich durch dio Schlacko ange- 
griffon. Die Abnutzung dos Futtors im Rochling- 
Rodonhausor-Ofen ist eine sehr groBe. —

Im zweiten Abschnitt soines Borichtos gibt 
C o u s s o r g u o s  eino Beschreibung des Yorlaufes dor 
Chargen, denon or auf don vorscliiedonen W erkon 
boigewohnt hat. Beziiglich der intoressanten Einzol-

hoiten muB auf dio an- 
gegebene Quolle vor- 
wiesen werden.

D aran kniipft sich im 
folgendon Abschnitt eine 
oingehonde Besprechung 
der zur Entphosphorung, 
Desoxydation und Ent- 
schwofolung benutzten 
vorschiedonon A r b o i t s- 
v e r f a h r e n .  W ir vor- 
woisen dieserhalb auf die 
den Lesern von „Stahl 
und Eisen" bekannten 
Arbeiten von S chm id ,**  
G e  i l o n k i r c h e n , *** 
O 8 a n n , f  N o u m a n n f  f  
und A m b o r g .  f f f  

Im folgenden Abschnitt 
bespricht Coussorguos 
yerschiedene Faktoren 
der S o l b s t k o s t o n  dos 
Elektroofons: die Roh- 
m aterialien, den Stroin- 

verbrauch und dio Stromkoston, die Zusiltzo, die 
U nterhaltung der Oefen und die Lohne. Der SchluB- 
abschnitt entbiilt Angaben iibor dio Q u a l i t i l t  d e r  
E r z e u g n i s s e  sowio groBtenteils bekannteB  Ana- 
lysonmaterial. F. Schroeder.

(F o rtsc tzung  folgt.)

* Ilie r findet aber oino Y erstiirkung des Ofen- 
futters statt, das auch an dieser Stello durch oino 
dicko warmeisolierendo Schicht von dem Kuhlzylinder 
getrennt ist. AuBordem sagt Coussergues an oinor 
andorn Stello (S. 667): „Der Stassano-Ofen und der 
neuo 8 t-Ofen in Yolklingen orscheinon ais dio gegen 
Aus8trahlungen am besten geschiitzten“.

** „Stahl und Eisen" 1907 S. 1613.
*** „Stahl und Eisen" 1908 S. 873.

f  „Stahl und Eison“ 1908 S. 1017.
f f  „Stahl und Eisen" 1908 S. 1161 bezw. 120211'.

f f f  „Stahl und Eisen" 1909 S. 176 und 355.

Abbild. 1. Scbnitt durch don Ofon, System Chapelet. Abbild. 2.
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Umschau.

Ferienkursus fiir G iolioreitechniker.
Schon seit langen Jah ren  haben aich an Uni- 

yersitiiten usw. Ferionknrse fiir Medizinor und Ange- 
horige sonstiger Berufe eingefiihrt und yon Jah r zu 
Jah r an Bedeutung gewonnen. Es liegt auf dor Hand, 
daB derartige Kurso fur den im praktischon Łeben 
stohenden Mann, ganz gleich welchcm Beruf or an- 
gehort, von ganz besonderer Bedeutung soin miissen 
aus dem Gosichtspunkto heraus, daB sio ihm in ge- 
wissen Zwischenraumen jederzeit wieder willkommene 
G eiegenheit geben, dio Fortschritte der "Wissenschaft 
seinos Arbeitsgebietes niiher zu vorfolgon und sich zu 
eigen zu machen, wie es ihm, in der P rasis, die seine 
ganzo K raft und Zeit yo II in Anspruch nimmt, wohl 
kaum  moglich wiire. In diesor Ilinsicht tr itt noch in 
unserem Berufo erscliwerend hinzu, daB 
es der Mohrzahl der Fachgonosson, selbst 
wenn es ihre Zeit orlaubt, vielleicht an 
der notigon Anregung und den nijtigon 
H ilfsm itteln fehlt, sich iiber die einschlii- 
gigen wissenschaftlichen Fortschritte zu 
orientioren und sio fiir ihre praktischo 
Betiitigung fruchtbringend woiter zu ent- 
wickeln. In  W iirdigung dioser Gesichts- 
punkto sind schon in den lotzten Jahren 
auf Anregung des Yeroines doutscher 
Ingenioure, w irtschaftlichcr Yereinigun- 
gon USW. derartige Kursę auch fiir An- 
gehorige der tochnischen Berufo ein- 
gorichtet und durchgefuhrt worden. Zu- ^
erst m it etwas Zuriickhaltung aufgenom- ji
men, haben Bolcho Kurso jotzt Y oiten  ^
Beifalt und steigonden Erfolg zu Y er- ^
zoichnen; sie weisen stiindig groBero °
BosuchszitForn auf und folgen sich in 
regolmaBigen Abstiinden.

Yon dem Erfolg diesor technischon 
Ferien- odor Hoclischulkurae angeregt, 
will es je tz t die B e r g a k a d o m i o  zu 
C l a u s t h a l  unternehm en, in der Zeit 
Yom 1. bis 21. O ktober in C l a u s t h a l  
einen F e r i e n k u r s u s  f i ir  G i o B e r e i -  
t e c h n i k e r  unter der Fuhrung des 
dafur zustiindigen Dozenten, H m . Pro- 
feasor O s a n n ,  zu Yoranstalten. Der 
KursuB soli sich in einen Laborato- 
riums- und Y ortragskursus gliedern.
NahereB iiber diese Y eranstaltung finden 
unsoro Leser in der Anzoige, die im I n -  
s e r a t e n t o i l  d i e s o r  N u m m e r  a u f  d e r  l o t z t e n  
U i n s c h l a g s s e i t e  wiedergegoben ist.

W ir begruBen diesen Yersuch zur Durchfiihrung 
eines derartigen  K ursus; daB er in diesem Fallo dem 
G i e B o r o i w e s e n  gewidmet sein soli, orscheint doppelt 
erfreulich. Haben wir doch gerade in den lotzten 
Jahren  und Monaten im mer und immer wieder er- 
fahren, daB unsero praktischen Giefioreiloute besonders 
lobhaft Geiegenheit suchen, den violfachen Fortschritten 
auf ihrem  Sondergebiet durch weitergehende Belehrung 
und wissenschaftliche Anregung nachzugehen. Diesen 
weitY orbreitoton W iinschen und Bestrebungen zu dienon, 
Bcheint der Yorliegende Plan der Bergakademio zu 
Clausthal voll und ganz ontgegenzukommen. W ir 
wiinschon diesem ersten Yersach einen Yollon Erfolg 
und hoffen, daB unsero GieBeroileute ihrerseits diese 
Geiegenheit gem  benutzen werden, um durch starko 
Botoiligung den Boden zu bereiten fiir ein gutes 
Gelingen dieser sicherlich gesunden Idee und ein 
fruchtbares W eiterschreiten auf dem einmal be- 
tretonen Wege.

W ir bogleiten den ersten Ferienkursus fiir GieBerei- 
Ingenieure in der schonen B ergstadt im griinon Harz 
mit einem herzlichen Gliickauf! Die Redaktion.

Uebfir don W assorgolialt dor K okskohlo.
(M itteilunę aus einem  K okere i-L abora to rium .)

Ganz gloicligUltig, ob eine Koksanstalt yoii der 
eigenen oder einer fremden G rube ihre ICokskohle 
fiir die Koksanstalt ubernimmt, stets erfolgt die Yer- 
rechnung der Kobie auf trocken Gewicht odor Um- 
rechnung auf einon Y ereinbarten W assergehalt. Um 
nun zwischen Grube und K oksanstalt nach Moglich- 
keit jodo groBero Differenz zu Yermeiden, iBt man 
auf beiden Seiten bestrebt, m it moglichster Gewissen- 
haftigkeit Probe zu nehm en; dennoch werden trotz

S chaub ild  1.

groBter Yorsicht liin und wieder groBero Unterschiede 
Yorkommen, die zu Bedenkon AnlaB geben. Schreiber 
diesor Zeilen hat in den lotzten Monaten einen Fali 
durchgem acht, wo trotz peinlichster Probenahm e zwi
schen den Botoiligten Unterschiede bei den Analysen 
sich ergabon, die man kaum fiir moglich halten solltc.

Schaubild 1 gibt in Form  einer graphischen Dar- 
stellung eine Reihe Yon Analysen wieder, welche Yon 
beiden Parteien auBgefiihrt wurden. Obwohl nun das 
Mittel aus samtlichen Analysen nur um etwa 0,5 %  
auseinandorgoht, so sind doch bei den cinzelnen Ana
lysen ganz erhebliche U nterschiede zu finden, die yoii 
soi'en der einen Partei (Grube) ais unmoglich hin- 
gestellt wurden.

Dieses Y o r k o m m n is  hat mich YeranlaBt, you der 
eigenen ganz genauen Durchachnittsprobo drei ein- 
zelno W asserbestim mungen auszufuhren, die den 
Zweck hatten, an drei Bestimmungen zu sehen, wie 
selbst unter einer Probenahmo die Reaultate aus- 
einandergehen konnen. Diese Yerauche sind in 
Schaubild 2 zum AuBdruck gebracht und wiedorlegen
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Scliaubild  2.

die Annahme einer unrichtigen Probenahm e fiir don 
ersten Blick yollstandig, indem aus diesem Scliaubild 
sofort ersichtlich ist, daB auch unter den einzelnen 
Bestimmungen einer Probenahmo Untorschiede bis zu
1 °/o Yorkommen konnon.

Es sollten daher bei solchen und ahnlichen A na
lysen, wo Yon Yornherein, eine ganz genaue Durch- 
schnittsprobe zu nehm en, stets eine iiuBerst schwie- 
rige A rbeit is t, die beteiligten Parteien stota eino 
groBero Differenz, im yorliegenden Falle mindestcns 
- f -1 °/o zulassen.

Diese Zeilen h a b e n  Yielloicht fiir F a c h g o n o s s o n ,  
die sich m i t  a h n l i c h e n  Studien bo sc h a f t ig e n ,  g ew isses  
Interesse.

Internationale L uftschiffahrt-A usstollung  
zu Frankfurt a. M.

Am 10. Jo li ist die „ J i a “ offiziell eroffnot worden. 
Ein Rundgang, den wir am Tage Yorhor d u rc h  die 
Ausstellung untornehmen konnten, zeigte noch so Yiel 
Unfertiges, daB an ein vollstandiges Bild erst in etwa 
8 bis 14 Tagen nach dor Eroffnung zu denken ist. 
Selbst in der Festhalle, die ais eigentliche Ausatol- 
lung sh a l le  dient, und in der man, (la der Bau schon 
liinger steht, eine etwas groBere Y ollstandigkeit hiitte 
erwarten konnen, war noch sehr viel zu tun;  und 
wenn man auch bei ahnlichen Yeranataltungen, bei 
denen es sich nicht um schwere Ausstellungsgegen- 
Btiinde h a n d e l t ,  gowohnt iat, daB in d e n  letzten Tagen 
uud N achten in fieberhafter Arbeit auBerordontlich 
viel geleistet werden kann, so wrird ea Bich doch emp- 
felilen, den Besuch noch bis Endo des Monates auf- 
zuschieben. "Wenn wir lieute bereits auf einige be- 
merkenswerte Yorfuhrungen hinweisen, so kann unser 
Bericht auf Yollatiindigkeit keinen Anspruch machen'. 
W ir beschriinken uns auBcrdem in der Ilauplsache auf 
diejenigen Punkte, die unserem Leserkreise naher liegen.

D er Ballonluftschiffahrt ist, abgcselien Yon dem 
llohenrokord-Ballon „PreuBen", der in der Mitte der 
Halle iiber einer die Galerien Yorbindenden Briicke 
schwebt und den freien Auablick hindert, in der Hauptaua-

stellungshalle Y orb iiltn ism aB ig  wenig 
Baum gewidmet. Ih r dient die groBe 
Wieae, die mit Zuschauertribilnon fiir dio 
Ballonaufatiege umgeben iat, und an ihrer 
einen Seito durch dio m achtigen, in Holz 
mit Sogeltuclibespannung erbauten Hallon 
flankiert w ird, dio zur Aufnahme dor 
Lenkballons bereitstelicn. In  der Fest- 
halle findet sich dio Gondel eines P a r -  
s e v a l - B a l l o n a  mit oinom lOOpfer- 
digen M o to r , die yon der Neuen Auto- 
mobil-Gesellschaft in Berlin-Oberschone- 
weido anagestellt wurdo, und dereń B auart 
von der Schiffbau-Ausstollung Berlin*
1908 hor bekannt iat; die friiher achlaf- 
fen Sehraubenfliigel sind heute durch 
feete Rohrrahm on mit Gazebespannung 
ersetzt. H e r m a n n  R u t h e n b o r g  in 
Berlin-W eiBonaee hat obenfalls eine 
Lenkballon-Gondel mit besondorem Pro- 
pellor ausgeatollt. Dann sind Ballonliallen 
von Briickenbau- uud Konstruktionswerk- 
stiitten in meliroren Modellen anagestellt;
u. a. von dem W e rk  G u s t a Y s b u r g  der 
M a s c h i n e n f a b r i k A u g B b u r g - N u r n -  
b o r g ,  Yon A u g u s t  K l o n n e  in D ort
mund, Yon H. W o l b  & S o lino  in Offen
bach und Yon H. Z im  m o r in M iin c h e n ; 
A. B u s s  & Co. in Wyhlon (Badon) zoigt 
ein Modeli der schwimmenden Roiclialuft- 
achifflialle in Manzell bei Friedrichshafen. 
Andere Modello betroffen Toro zu Luft- 
schiffhallen. Beherrscht wird dio Aus

stellung in der Festhalle Yon den Flugmaacliinon so- 
wohl in Modellen, ais auch in zahlreichen Ausiuhrun- 
gen d e r  Y ersch ie dens ten  B auarton : Draclienflieger, 
Ein-, Zwoi- und M ehrdecker uaw. Das Hauptintoresso 
wird sich wohl dem W r i gli t - F l  i o g e r , der hier 
erstm alig in Doutachland vorgefiihrt wird, zuw enden; 
daB aber auch in Deutschland eifrig an diesem Zweige 
der Luftschiffahrt gearboitet wird, zeigen dio Ausstel- 
lungen der Adler-Fahrradwrerke, Yon August Euler in 
F rankfu rt a. M. u. a. m. F iir die Flugversuche ist 
ein weitea Feld jenseita dea BahndammeB in Aussicht 
gonommon, das Yon der Ausstellung leicht erroicht 
wTerden kann ; dort werden noch die Einrichtungen 
fiir die Abfiiige yorbereitet.

In dio Augen fallt Yor allem die in dor Mitte 
der Halle aufgestellte Auastellung you B a l i o  n -  
a b w e h r k a n o n e n .  Das Berliner Zeughaus h a t ein 
Exemplar der im Jah re  1870 you K r u p p  geliefer- 
tenBallonabwehrkanonon auagestellt, die bei der Be- 
lagerung yon Paris vorwendet werden aollten, aller- 
dings keine Gelegenheit dazu fanden. Yom geschicht- 
lichon Gesichtspunkte ist dieB Yorgehon dankbar zu 
begriiBen. Daneben zeigt die R h e i n i a c h e  M o t a l l -  
w a r o n -  u n d  M a s c h i n  e n f  a b r i  k in Dusseldorf 
ih r yon dor Scliiffbau-Ausstellung her bekanntes Auto
mobil m it Ballonabwehrkanono, und F r i e d .  K r u p p ,  
A.-G. fuhrt drei Yerschiedone Bauarton Yon solchen 
Geschiitzon Yor, dereń eines obenfalls auf einem Auto- 
mobil-Untergostell aufgobaut ist. Daa groBte dieser 
Geschiitzo, 10,5 cm L 35, in Schiffslafette, hat nach- 
stehende groBten SchuBlinien: H6)lc weite

m m
Bei 75° Neigung . . . .  11 400 8400
„ 45° „ . . . .  5 000 13500

Gegeniiber dieser kriegerischen Yerwendung des 
Automobile zeigt dio Noue Automobil-GesellBchaft ein 
Automobil fiir Gasflaschentransport m it don Einrich
tungen fiir Fiillung Yon Ballons, ein W erkzoug, daB 
zum Nachfiillen Yon Lenkballona beiZwischenlandungen 
besondere Bedeutung boaitzen wird. Fiilleinrichtungen

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 825 u. 1055.
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fiir Ballons fiihrt auch R i c h a r d  G r a d e n w i t z  in 
Berlin in Modellen ausgefiilirter Anlagen vor, wie aie fur 
die M ilitiirverwaltung, dio Zeppclin-Gesellschaftu. a. ni. 
geliefert sind. Bemerkenawort ist das Yon Gradenwitz 
gezeigte A b a cli 1 u B y e n  t i  1 fur G a s  f l a s c h e n , das 
sieli durch dichten SchluB dos Yentilsitzos auszeichnot 
und fiir W asaergasflaschen fast ausschlioBlich ver- 
wendet w ird; boi der Siidpolarexpedition der „GauB“ 
hahon dio W assergasflaschen mit diesem YerschluB 
noch nach drei Jahren  sich ais yollig dicht erwiesen.

Zu nennon sind dann noch G a s e n t w i c k l e r  
yerschiedener Firmon, dio Yornohmlich zum Fiillon dor 
Registrierballona fiir wissonschaftliche Untersuchungen 
dienen. Gradenwitz fiihrt z. B. oinen W asserstoffent- 
wńckler vor, iu welchem dor W asserstoff durch Ein- 
wrurf von Kalziumliydriir in W asser entwickolt und 
das noch fouchto Gas in einer Zusatzkammer durch 
eino weitere Fiillung von Kalziumhydriir getrocknot 
wird, wobei sich aus dem Feuchtigkoitsgehalt des 
Gases entsprechend weiteres WasserBtoffgaa ontwickelt. 
Dio E l o k t r i z i t i i t s  A .-G . y o r m.  S c l i u c k o r t  & Co. 
in Niirnberg zoigt im Modeli eine elektrolytische An
lage zur Herstellung yon Waaserstoif.

Auf die zahlreicben wisaenschaftliclien Instru- 
mente, dio bei Ballonfahrten Yorwendet werden, und 
die yoii  den orston Firmen ausgostellt sind, kann hier 
nicht eingegangen werden, dagogen mogę oin prak- 
tisches Instrum ent erwiihnt werden, das dazu dient, 
die W i n d g  os  cli w i n  d i g k e  i t , die mittels eines 
A nemometers festgestellt wird, unm ittelbar zu be- 
stimmen. Dies geschieht untor Yerwendung geoichter 
Gyrom eter; diese A pparate, die namentlich fiir Lenk- 
ballons wio auch bei W indbeobachtungen vor Auf- 
stiegen jeder A rt Bedeutung haben, werden von Richard 
Gradenwitz gebaut.

Yon besonderem Interesse fiir unsore Leser sind 
die S p e z i a l  m a t e r i a l i o n ,  die den besonderen An- 
forderungen des Luftschiffbaues zu dienon bestimmt 
sind. Neben den M aterialion  fiir den Bau dor Mo- 
toren, SpezialguBeisensorten ( M a s c h i n e n f a b r i k  EB-  
l i n g e n  & G. K u h n  in Stuttgart-Berg), TemperguB 
( E is e n -  u. S t a l i l w e r k e  y o r m .  G. F i s c h e r  in 
Schaffhausen und Singon, C. O s t h o f f  zu AltenYorde
i. W.), Stalilarten fiir Getriebotoile und Aluminium 
sowie Aluminiumbronzen fiir Rahmen und andero GuB- 
teile (C a r l B e rg ,  A.-G. in EY elking i. W.), die Yon den 
Automobilausstellungon hor bekannt sind, worden von 
yerschiedenen Firm en Spezialstahlsorten, sowie nahtlose 
Rohro vorgofuhrt, Yor allom auch nicht rostendes M a- 
torial, Nickelstiihlo in Rohr- oder D rahtform , wio sie fiir 
den Bau yo i i  Flugm aschinen Bedeutung haben. Dio 
R h e i n i s c h o  M e t a 11 w a r e n - u n d M a s c h i n e u - 
f a b r i k  und die B i s m a r c k h i i t t e  zeigen ihre be- 
kannten hochwertigen Konstruktionsstiihle, Nickel- 
und Nickelchromatahle. Wie weit os moglich ist, 
eigenartigo Anfordorungen zu erfiillen, zeigt ein von 
orsterer F irm a ausgestellter Probestab, der 83.8 o/0 
Dohnung und 95,5 kg Festigkeit aufgowiesen b a t; 
mag auch auf den ersten Blick ein Stahl von solchen 
Eigonschaften kaum ein bosonderes Yerwendungs- 
gobiet besitzen, so ist doch ein solcher Fali nicht

ausgeschlossen; in seiner Beherrscliung der Eigen- 
schaften ist er jodenfalla ein Zeugnis fiir den liohen 
Stand dor deutschen Stahltechnik.

Zu erwahnen sind auch noch die ausgestellton 
S t a h 1 f l a s  c h e n , die ais W asserstoffgasfiaschen ein 
groBes Yerwendungsgebiet, insbesondere m it derY er- 
breitung der Lenkballons, erhalten haben. Die 
R h e i n i s c h o  M o t a l l w a r e n -  u n d  M a s c h i n e n -  
f a b r i k  zeigt eine schone Sammlung von solchen 
Flaschen, Yon dereń groBter die Abmessungen wieder- 
gogoben sein mogen :

Liinge . . . 2875 mm Betriebsdruck . 200 at
D urchmesser . 203 „ Probodruck . 300 „
W andstiirko . 5,5 „ gesprengt boi . 470 „

Diese Flaschen Bind an das italienische Luft- 
schifferbataillon goliefert.

Auf dio zahlreicben iibrigen Ausstellungsgegen- 
stiinde, die zum Teil nur sehr loso mit der Luft-
schiffahrt zusammenhangen, kann hier nicht einge
gangen werden, da sie dem Arbeitsgobiete unserer 
Zoitschrift zu fern liegen. Es m ag nur noch erwiihnt 
aoin, daB zahlroiche W e r k z e u g  m a s c h i n e n  auB- 
gestellt Bind, was auf die Yielen Fabriken dieses Ge- 
schiiftzweiges iu der Umgebung von F rankfu rt zu- 
riickzufuhron sein mag.

In d isch e  In d n s tr io -  u n d  A ck erbau -A usste llung .
Diese A usstellung, die im N oY em ber d. J . in 

L a h o r e  Btattfinden soli, diirfte, wio dio „Standige 
AusstollungBkommission fiir die deutscho Industrie" 
auf Grund einer b rieflich en  AeuBorung Yon sachyerBtan- 
digor Seite mitteilt, insbesondere der I n d u s t r i e  f u r  
F o u e r u n g s e i n r i c h t u n g e n  hervorragonde G e- 
legonheit bieten, den indischen Eingeboronen die Yor- 
teilo des Gobrauches der Kohle ais Feuerungsm aterial 
durch Yorfiihrung praktiseher und billiger Feuerungs- 
anlagen (Roste, Herde und dorgl.) klarzumachen. Bis- 
hor wird, sehr zum Schaden der Landeskultur, boi 
den Indem  allgemein noch getrockneter Kuhdiinger, 
Holz und Holzkohle zu Feuorungszweckon benutzt.

Alle Anfragen in Sachen der Auastellung sind an 
den G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  Indian lndustrial and 
A gricultural Exhibition 1909, B harat Buildings, L a 
h o r e ,  zu ricliten.

B u u d o s ra ts ro ro rd iiu n g  iib e r dio E in ric litn n g  
yon ThoiiiasschlackoniiiiililoM .

Der Reichstagabericht Nr. 1729 bringt die Be- 
kanntm achung dos Bundearates betreffend dio Ein- 
richtung und den Betrieb gewerbliclier Anlagen, in 
donen Thomaaschlacko gemahlen oderThomasschlacken- 
mehl gelagert wird. Die botreffenden Bestimmungen 
treten sofort in ICraft und an die Stelle dor friiheren 
Yorschriften vom 25. April 1899 und 15. NoYember 
1903. W ir unterlassen ea, die Yorschriften, die in
20 Paragraphen  gegliedert aind, hier wiederzugeben 
und Yerweiaen  Interessenten auf die amtlichen Yer- 
offentlichungen.

Wirtschaftliche Rundschau.
Y lerteljalires-M arktberlclit (A pril, Mai, Jm ii 

1909). — Y II. B e l g i e n .  — A l l g e m e i n e s .  Das 
zweite Y iertel des laufenden Jah res setzte gleich 
nach den Osterfeiortagen m it einem leichten Aufleben 
des Eisonmarktea oin, nachdem die Gesamtlage des- 
selben gegen Ende Marz noch ais sehr unsicher an- 
gesehen worden war. Die umfangreichen Abschlusso 
der lieimischen Staatseisenbahn - Yerwaltung, sowie 
eine Reiho groBerer A usfuhrauftrage gaben zwar den 
beteiligten W erken fiir langere Zeit geniigenden

Arbeitsvorrat, jedoch kamen die Spezifikationen, 
namentlich der uberaeoischen Bestoller, uuBerBt lang- 
sam herein. Aua diesen Abschlusaen konnten wohl 
die groBen Konstruktions- und Schienenwalzwerke, 
Lokomotiy- uud W aggonfabriken Nutzen ziehen und 
auch das Roheisengeschaft wurde dadurch gunstig 
boeinfluBt, doch Yermochte die Gesamtindustrie, 
nam entlich die Halbzoug- und Fertigw arenhersteller, 
damit nicht iiber die folgenden Bchlechten Monate 
hinwegzukommen. Insbesondere bat der letztgenannte
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Zweig iibor einen wenig gliinzenden Geschiiftagang 
zu klagen. Die yornehmlich schlechte Yerfassung 
dos Stabeisenm arktes tra t schon im Mai in dio Er- 
sclieinung, seitdom ist das Geprage desselben, infolge 
der durch den driickcndon W ottbeworb Deutschlands 
und Englands auCerst erschwerten Ausfuhr, eher 
noch ungiinstigor geworden. Dio Auafuhrpreisc fiir 
dio meisten M aterialien, auBor Scliienon, haben sich 
dahor gegeniiber dom schon ungowohnlich tiofen 
Stand am Anfang dieses Jah res nicht nur n i c h t  er- 
holen konnen, sondern sind, wie aus dom Yerzeichnis 
am Fu Be dioses hervorgelit, noch woiter gewichen. 
Dio Zuriickhaltung in dor E rteilung der hier 
son8t gewohnten reichlichen Abschliisse von seiten 
iiberseeischer Y erbraucher, namentlich Japans und 
Indiens, mach te sieli bei dom diesjahrigen Sommer- 
geschiift m ehr und m ehr fiililbar. Beide Liinder 
haben krisenhafte Erscheinungon darchzum achen ge- 
liabt, die zur Zuriickhaltung driington, besonders in 
Japan hat die Erw eiterung und Ausdehnung der 
eigenen einschlagigen Industrie die Y erbraucher yer- 
anlaBt, den B edarf eo viel wie moglich im heimischen 
Lande zu decken.

R o h e i s e n .  — Im Gegensatz zu dor durchweg 
ungiinstigen Yerfasaung der M arktlage steht daa 
lieimische Rohoiaengeschaft im Zeiclien durcliaus 
fe8ter Ilaltung. — Durch dic Zuriickhaltung des 
franzosischen Roheison - Comptoirs yom bolgiachen 
M arkte, die infolge der andauernd flotteren Beziige 
der franzoaiachen Y erbraucher achon liingere Zeit an- 
hiilt, ist dieaer zeitwoise ompfindliche W ettbewerb 
fiir die belgischen Lieferanten ausgeschaltet. Dio 
Preisansiitze der letztoren vermochten sich daher auf 
der im April erreichton Hiiho zu halten und aind der 
Basia am E ingang dieses Jah res bis je tz t iiberlogen 
goblieben. — Yon den 44 bestehendon Hochofen aind 
gegonwiirtig nur 8 auBer Betrieb, in Cliatelineau 
wurde im Juni ein Ofen angeblasen. — Die E r
zeugung konnte, angcsichta der den W alzwerk«n, 
Konatruktionswerkatatten sowio Lokomotiy- und 
W aggonbauanatalton Torliegenden befriedigonden Auf- 
tragsbestando, gut untergebracht werden. Dor ab- 
golaufene M onat fiihrte dem Absatz weitere auf- 
nalimefahigo Gobiete dureli dio neue Beatellung dor 
Staatabahn - Yerwaltung auf 25 000 t Stahlachienen, 
einen AbachluB m it Siidamerika von 16 500 t Scliienen, 
aowie die Verkaufe nach Holland yon rund 3300 t zu. — 
Die Roheiaenerzeugung hat in den lotzten Monaten 
eino nicht unwesontliche Steigerung erfahren und be
trug im Juni dieses Jah res 135450 t gegen 112480 t 
im gleichen Monat des Yorjahroa.

Das I l a l b z e  u g-G eachaft konnte sich, wegen der 
vom belgischen Stahlwcrksverband aufrecht erhaltenen 
P rei80, niclit in dor wiinschenswerten Weiso ent- 
wickeln. Die heimischen Y erbraucher haben von den 
billigeren Einkaufsgolegenheiten in Deutachland und 
Frankroich yielfach Nutzen gezogen, dio Einfuhr yon 
franzoaischom Halbzeug ist daher in den lotzten 
Monaten um durchgiingig 40 bis 50 °/o geatiegon. 
Im merhin ist das A usfuhrgeschaft letzthin etwas 
bessor geworden, da England sich aufnahm efahiger 
fiir belgisches llalbzoug zeigte und der Y erkehr 
mit JTordamerika sich zusehenda belebt. Aua diesem 
Grunde ist fiir das dritte Y ierteljahr mit der weiteren 
A ufrechtorhaltung der R ichtpreise zu rechnon. Diese 
sind gegenw iirtig: fiir Stahlblocke 95 Frcs., fiir
Stahlkniippel 100 Frcs. und fur vorgewalzte Błocke 
107,50 Frca.

Dem T r i ig e r -G e s c b a f t  fehlt, trotz der augen- 
scheinlichen Besaorung der heimischen Nachfrage, 
dor rege Zug des Ausfuhrbcdarfs. Dor letztere hat 
zwar m it der Belebung des indischon M arktes sowie 
der Nachfrago yon Siidamerika eino Zunabme er
fahren, jedoch erfordert der acharfe W ettbewerb, 
namentlich doutacher Lieferanten, stete Proiaopfer.

P r e i s e :
A nfang  J u li  Anf. J a n u a r  A nf. J a n u a r

1909 1909 190S
Pres. F rcs. F rcs.

ThomaB-Robeiaen , 07,50 6 4 ,— 7 2 ,—
GieBerei-Roheiaen . 0 8 ,— 0 5 ,— 7 2 ,—
Stabeisen Inland . 1 25— 130 125,— 1 5 5 ,—

„ A usfuhr ., 111,50 112,50 135 ,—
Triiger Inland , 147,50 147,50 157,50

„ Ausfuhr . 125 ,— 1 3 0 ,— 135,—
Schienen Inland , 140 ,— 125 ,— 150,—

„ Ausfuhr ,. 128,50 — __
Stahlblech Inland . 135— 140 135 ,— 170,—

„ Ausfuhr . 125,— .132 ,50 162,50

Yom R oho isen inai-k te . — D e u t s c h l a n d .  Seit 
u n B e r e m  letzten Berichte* hat sich der r h e i n i a c h -  
w o s t f i i l i s c h o  Roheisenm arkt insofern wenig ge- 
iindert, ais Bedarf fiir dieses Jah r sich kaum noch 
bemerklich macht. Dagegen iat daa Geachiift fiir 
naclistjahrige Lieferung durch die achon gemoldete** 
ErmiiBigung de8 Preises fiir Ilochofenkoka um 1,50 J t  
f. d. Tonne, die das Rheinisch-W estfaliscbe Kohlen- 
Syndikat vorgenotnmen hat, augonscheinlich nicht un- 
beeinflufit geblieben. W enigstena aind neuerdings oine 
Anzalil AbschluBae fiir 1910 zu Preiaen getatigt worden, 
die teilweise etwas unter den diesjahrigen Notierungen
liogen. Diese Preise stellen aich wio folgt: f. a. t

M
G icC ereirohcisen Nr. I  ab  I l u t t e .........................................65—57

„HI » „ .............................54-50
IlU m atit . . . .  ab  H i i t t c .................................................55—58
B essem erroheisen  „ „ ..................................................  59
S iegcriiinder Q ualitats-Puddelciacn  ab  S iegen . . . .  54—56
Stahleiscn, weifies, m it n ich t iiber 0,1 % P hosphor, ab

S i e g e n ........................................................................ 5G—58
T hoinascisen  m it m indestens 1,5 % M angan fre i Y er-

b ra u c h s s tc l le ............................................................. 57—58
dasselbe ohne M a n g a n ....................................... 53—64

Spiegrelcisen, 10—12 % .................................................. 63—66
E ngl. G icfiereiroheisen  Nr. I I I  fre i R u h ro rt . . . .  68
L uxem burger P uddele isen , ab  L u x e m b u r g ....... 44—45

Damit diirfte auch wohl fiberhaupt eiuo groBere Ste- 
tigkeit in den Preiaen eintroton, weil viele V erbraucher 
bialang noch mit dom Einkaufe gew artet hatten, um 
erst K larheit iibor dio Hohe des Kokapreises zu go- 
winnon. Dieao GewiBheit beateht jetzt, aber die Er- 
w artung der reinen Hochofenwerke, daB ihnen durch 
eine erhoblichere ErmaBigung der Preise fiir Koks 
und Kokskohlo der W ettbewerb mit don gemischten 
W erken auf dem Rohcisonmarkte ormoglicht werden 
wiirde, hat sich nicht bestiitigt. Y ielm ehr betrachten die 
maBgebenden Stellon jener W erke die yorgenommene 
PreisermaBigung fiir Koka ais unzureichond; auch ist 
man ferner der Anaicht, daB infolge dor unveriinderten 
A ufrechterhaltung des K okakohlonpreiaea und dor 
hieraua aich ergebenden zu geringen Spannung zwischen 
den Preisen fur Kokakohlon und Koks auf den reinen 
Ilochofenwerken aelbst Koks nicht mehr dargestollt 
werden konne. Man befurchtet in den genannten 
Kreiaen, die boi ihren Abacliluasen fiir 1910 allgemein 
mit einer KokspreisermiiBigung yon 3 f. d. Tonne 
gerechnet hatten, daB der Abaatz der Hutten noch 
w citer zuriickgehen uud somit auch fiir das Syndikat 
die Folgo seiner Preispolitik aich in einem yermin- 
derten Koksabrufe bomerkbar machen werden. Wio 
sich das Y erhaltnis zwischen don Preisen der Roh- 
stoffe und denen fiir Roheisen gegeniiber friiher ge- 
staltet hat, geht daraus heryor, daB die Erliise fiir 
Roheisen einen ahnlichen Tiefstand wie heute zuletzt 
im Jah re  1896 hatten, daB aber damals fiir Koks nur
11,20 </« f. d. Tonne ab Kokorei und beiapielsweise fur 
50<>/oigcn Roteisenstein durchachnittlich 9 1 ,5 0 ^  fiir 
die Tonne aufzuwenden waren.

* „Stahl und Eisen" 1909 S. 1042.
** „Stahl und Eisen" 1909 S. 1094.
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Yom am orikanisebon E isem narkte. — Wio
dio „Times" aus New York meldet, erhohten dio 
fiihrenden unabhangigen S t a b l w e r k e  die Preise 
yon Stabeisen, Stahlblechen und Profilstabl um 1 g.

Y ersaiul dos Stalilworks-Yerbandos im Juni 
1909. —• Der Vorsand des Stahlwerks-Yerbandes an 
Produkten A botrug im Berichtsmonato 418 626 t 
(Rohstahlgowicht); er w ar damit um 40 908 t holier 
ais der Maiyersand (377 718 t) und um 40 266 t hoher 
ais der Yorsaiul dea Monats Juni 1908 (378 360 t). 
Im  einzelnen wurden y e rsan d t: an Halbzoug 114 188 t 
gegen 112418 t im Mai d. J. und 98056 t im Juni 
1908; an Form eisen 157 850 t gegen 148 437 t im 
Mai d. J . und 115 109 t im Juni 1908; an Eisenbahn- 
m aterial 146588 t gogen 116 863 t im Mai d. J . und 
165 196 t im Juni 1908. Der diosjiihrigo Juniyersand 
war also in Halbzeug um 1770 t, in Formoison um 
9413 t und in Eisenbahnm aterial 11111 29 725 t bober 
ais der Versand im Yormonato. Yerglichen mit dem 
Juni 1908 wurden im Beriehtsm onate an llalbzeug 
26 132 t und an Form eisen 42741 t mehr, dagegen 
an Eisonbabnm atorial 18 608 t weniger yersandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete sich der 
Yersand folgondcrmaBen:

1908 H albzeug Forra-
el9en

E isenbahn -
m aterla l

G csam t- 
p roduk te  A

Juni . . . 98 056 115 109 165 196 378 361
Ju li , . . 114 335 126 954 147 420 388 709
A ugust . . 125 464 116 371 159 324 401 159
Septembor. 127 648 106 258 170 702 404 608
O ktobor. . 142 673 110 597 161 374 414 644
N oyem ber. 111 932 71 340 158306 341 578
Dozember . 108 753 66 259 183 479 358 491

1909 
Januar . . 118 745 131 180 159 266 409 191
F e b ru a r . . 105 998 124 976 166 662 397 635
Miirz . . . 144 946 171 409 204 456 520 811
April . . . 109 340 131 448 123 881 364 669
Mai . . . 112 418 148 437 116 863 377 718
Juni . . . 114 118 157 850 146 588 418 626

Dio K leinoison-Industrio im  Jahro 190S. —
Aus dem lotzton Jahresberichte des Y o r e i n s  d e r  
M a r k i s c h e n K l e i n e i 8 o n - I n d u 8 t r i e , d o r  am 6.d.M . 
bei Gelegenheit der Jahrcsyeraam m lung yorgelegt 
wurde, entnehmen wir dio folgenden A ngaben: Die 
Lage der Kloinoisen-Induatrio war im Jah re  1908 
eino rocht 8chwiorige. Die Uoberapannung des Geld- 
m arktes im Jahro 1907 setzto der gunstigon Entfal- 
tung der Industrie ein Ziol. Die daniedcrliegende 
BautStigkeit tra f  yiele Zweigo dor Kleineisen-Industrie. 
Dio Ba u b e s c h l a g i nd ua t r i o  litt in gleicher W eise 
wie dio ScliloB fabriken, die W erk z e u g in d u a tr ie , 
dio H o r d -  und O fenfabriken , sowie die Fabrikation 
yon D r a h t s t i f t e n  und H o l z s c h r a u b e n .  Etwaa 
freundlicher gestaltete aicb das Bild fiir die W erke 
yon E r z e u g n i s s o n  f i i r  l a n d w i r t a c h a f t l i c h e n  
B e d a r f ,  da dio Landwirtscbaft sich ais kaufkraftiger 
Abnohmer fiir Sensen, Sicheln, Gabeln, Spaten und 
Eggen erwies. Dio Preiso litten jedoch unter acharfem 
W ettbewerb und Uebororzeugung, so daB auch hior 
nicht yon einem giinatigen Ergebnia gesprochen wer
den kann. Bedeutende Abnehmor fiir yorschiedene 
Zweige der Kleinoisen-lndustrio bilden die staatlichen 
Behorden. Der Bericht fiihrt jedoch Klage uber das Y er
fahren derselben. Der preufiische E i s e n b a h n f i s k u s  
handlo noch immer nach dem alten fiskalischen Y er
fahren, in schlechten Zeiten die Ausschreibungen ein- 
zuschriinken und in Zeiten flotten GeschaftsgangeB 
groBe Bestellungeii zu machen. Die Industrie ais 
A uftraggeber zeigte eine weitgehende Zuriicklialtung, 
worunter dio Maachinenfabrikon, die Seliraubatock- 
und AinboBschmiede sowie die ganze W erkzougindu- 
strie zu loiden hatten. Im  AuBenhandel zeigten sich

bei der Suche nach neuen Absatzgelegenheiten die 
durch die neuen Ilandesyertrage geschaffenen Schwie- 
rigkeiten. Bei dom allgemoin niedrigen Stand der 
Preise fielen dio erhohten Zoile der Y ertragastaaten 
schwor ins Gewicht, wodurch dem deutaclien Ausfuhr- 
liandel groBo Opfer auferlogt wurden. In RuBland, 
Oesterroich, Italien, Belgien, der Schwoiz und den Ycr- 
einigten Staaten yon Amerika diirfte durch die E n t
wicklung der heimiscbon Fertigw arenindustrio die 
Zufuhr deutachor Erzougniase iu Zukunft ganz aua- 
goachaltet oder doch wonigstons stark oingoschriiiikt 
wrerdon. Dio A rbeiteryorhaltniase lagen im allgomeinen 
ruhig, Lohnherabsetzungen kamen boi weitem nicht in 
dem MaBo yor, wio es der M arktlage entsprochen hiitte. 
Dio Riieksicht auf die teuero Lebonshaltung trug hierzu 
bei, so daB nach dem Bcrichte die industriellen Ar- 
beitgebor auch hier don A grariern den T ribut zahlen 
muBton. Dor Bericht weist sodann auf die Schwachon 
im Kartollw esen bili, dio im Borichtsjahro zutago 
getreten sind. Mit grofier Sorge siebt man in der 
K leineisen-Industrie den beyorstehenden Aonderungen 
in den Zollyorhiiltnissen Frankroichs und dor Yer- 
oinigten Staaten yon Am erika entgegen. Die Unruhon 
auf dem Bnlkan brachton oinigo Ausfuhrorsclnyer- 
nisse, a n d e r B e i t s  aber fiir manche Zweigo unyerkenn- 
bar oine Steigorung dos Bedarfs. Dor Boricht m acht 
dann noch auf dio Bedeutung der Haiidolssachyer- 
stiindigen an den deutschen Konsulaton aufmerksam, 
gelit auf das die Kleininduatrie interesBiercndo aus- 
landische Ausstel lungBWTC8en ein und wendet sich ond- 
licli den sozialpolitischon Neuorungen dos Berichta- 
jahroa zu, ao beaondors dor Gowerbeordnuugsnoyollo 
und dom Gesetzentwurf iiber die Nouregolung der 
Arbeiteryeraicherung.

Dio Lago des Scliiffbauos.* — Wio dor yon 
„Lloyda R ogisteru jiingst yeriiffentlichte Yiorteljahrcs- 
ausweia iiber dio Bescbaftigung der Schiffbauindustrie 
zoigt, hatten dio groBbritannischon W erften am
30. Juni d. J ., yerglichen mit demsolben Tage dea 
Vorjahrea, folgende Bauten — abgesohon von K riegs- 
schiffen — in A rbeit:

an 30. Ju n i 
1909

am  30. J u n t 
1908

A rt d e r  Schiffe 3
<3

P-*<

B ru tto -
T onnen -

gch a lt A
nz

ah
l

B ru tto -
T o n n cn -

gehalt

I .

a) DampfschifFe: 
aus Stahl ...................... 273 739 991 348 793 980

2 . aus E ia e n ...................... — — — —
3. aua IIolz und ycrscbie- 

denen Baustoffen . . . — _ 1 25
Zusammen 273 739 991 349 794 005

1.

b) Segelscliiflfe: 
aus Stahl ...................... 18 4 835 24 4 352

2. aus Eisen . . . . — — — —
3. aus Holz und yerschio- 

denon Baustoffen . . 17 879 13 821

Zusammen 35 5 714 37 5 173

a) und b) insgesamt 308 745 705 386 799 178

Y ergleicht man hierm it noch die Ziffern yom
31. Marz d. J.,** bo ergibt sich, daB am Schlusao des 
zweiten Jahresyiertels 1909 der R aum gehalt der auf 
den groBbritannischon W erften im Bau befindlichen 
Schiffe noch um 166 567 tons geringer war, ais drei

* „Tlio Economist“ 1909, 10. Juli, S. 75.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 677.
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Monato vorhor, und 53 473 tons niedrigor, ais am 
30. Juni 1908. Yon den Hafon, in denon ScliilTs- 
worfton bestehen, haben im Schiffbau nur Belfast mit 
80 000 tons und Greenoek m it 24 000 tons eine Zu- 
nahme aufzuweisen. Yon don insgosamt 308 Sehiffen, 
die am 30. Jun i d. J. in A rbeit waren, sind 196 fiir 
GroBbritannien selbst und 27 fiir dio Kolonien be- 
stimmt. England am niichston im Schiffbau kommt 
Deutschland, wo am 30. Juu i 49 Schiffo von 110 304 
tons B ruttoraum gehalt sich im Bau bofanden, danach 
dio Yereinigton Staaten von Amorika mit 41 Sehiffen 
von 49 039 tons.

An Kriegsschiffen hatton die onglisehon W erften 
69 m it 223 950 tons W asseryerdrangung im Bau, und 
zwar waren die Staatswerfton daran m it 10 Sehiffen 
yon 84 370 tons botoiligt, wiihrend von don iibrigon 
Schiflon, die auf Priyatw erften orbaut worden, 47 mit 
89 980 tons fiir dio britischo Kriogsmarine und 12 
mit 49 600 tons fiir fremdo Staaton bestiinmt sind.

B erg - n n d  M eta llb au k , A k tio n g eso llsch aft zu 
F ra n k f u r t  a . 31. — Aus dom Borichto des Yor- 
standes iiber das am 31. Marz abgolaufeno Geschiifts- 
jah r ist zu orsohen, daB yon den Gesellschaften, an 
donen das Untornehmen botoiligt ist, dio Mo t a  11- 
g o s e l l s c h a f t  in F rankfu rt a. M. 30°/o, dio M o 
t a l i  u r g i s c h o G e s o l l s c h a f t ,  A .-G . in F rankfu rt 
a. M. 6 u/» »md die M o r t o n M e t a  11 u r g i c a 1 C o m - 
p a n y L t d .  in London 5 %  Dividendo yerteilt haben. 
Die H e n r y  R. M e r t o n  & Co. Lt d .  in London erzielte 
ein sehr giinstiges Ergebnis und auch die A m e r i c a n  
M e t a l  C o m p a n y  L t d .  in New York arboiteto be- 
friedigend. An dem Ertrago der M e t a l l u r g i c a l  
C o m p a n y  o f  A m e r i c a  in New York ist die Bank 
nicht m ehr beteiligt. Dor Gesamt - Effektenbestand 
belief sich am Schlusso dos Goschiiftsjahres auf 
34622232,82 (i. Y. 30 619 371,25) J i.  Der R ohertrag 
des B erichtB jahres einschlioBlich 152 762,20 Jh Yor

trag  botragt 2 600 632,57 J t,  dor Reingowinn nach 
Abzug yon 243 443,30 J i  Unkosten usw. 2 357 189,27 J6. 
Der Yorstand schliigt yor, aus diesem Betrage 
103 238,75 JC Tantiemen an A ufsichtsrat, Yorstand 
und Beamte zu yergiiten, 2 040 000 J i  ais Dividende 
(6 % wio i. Y.) auf das bisher eingezahlto Aktien- 
kapital zu yerteilen und die restlichon 213 950,52 J i 
auf neue Rechnung yorzutragen.

D eu tsche  G asm ascliinon in  E n g lan d . — W ir 
worden yon der Maschinenbau-Aktiongesellschaft yorm. 
Gobr .  K l e i n  in Dahlbruch zwecks Berichtigung oiner 
in „Stahl und Eisen" 1909 S. 644 unter dor gleichen 
U eberschrift gebrachten Mitteilung darauf aufmerksam 
gemacht, daB die an dio Frodinghain Iron and Steel Com
pany gelieferten yier Gasgeblasemasehinen nach dem 
doppeltwirkondenZweitaktsystom Ko r t i n g  gebautBind.

E le k tro s ta lilo fe n  Systom  C hapo le t. — Dio Firm a 
M. M a r u m  in Mannheim hat fiir Deutschland und 
L usem burg den Y erkauf usw. von Lizenzon diesoB 
Eloktrostahlofens ubernommen, zugleich m it dom 
Alleinyerkauf der yorschiedenartigen Ferrolegierungen 
usw. (Mangan-Silizium-Aluminium, Ferrochrom , Elek- 
tro-Mangan, Mangan-Silizium), dio in dem Elektro- 
ofen diosos Systems von dor Socióte Eloctro-Chimique 
du Giffre St. Jeo ire  (Haute-Sayoie) hergeBtellt werden.

Schw edische  E isenerzo  in  A m orika. — In Er-
giinzung unsorer kiirzlichen Meldung* iiber den Au- 
kauf yon 180 000 t schwodischor Magnotoisensteine 
seitens am erikanischer Hoehofenwerke teilen wir mit, 
daB ein Teil dor Erze aus hochphosphorhaltigem Ma
teriał (Grad F/G) besteht und die ersto Ladung des 
Erzes unterwogs ist. Infolge der gegenwiirtigen billi- 
goron D am pferfrachten stellt sich dor Preis der Erze 
fiir dio amorikanischen H utten an dor Ostkiisto nicht 
hohor ais fiir Bezug am erikanischer Erzo uber Land.

* Yorgl. „Stahl und Eison" 1909 S. 888.

Yereins-Nachrichten.
V ere in  deutscher Eisenhiittenleute.  

E liren -P ro m o tio n .
Dem Mitglied unseros Yoreins, Hrn. Geh. Kom

m erzienrat E r n s t  S e h i o B - Dusseldorf, ist von dor 
Konigl. Technischen H o  c h  s c h  u 1 e zu H a n n o y e r  in 
Anerkennung seiner Yerdionsto um die deutBche 
Technik und insbesondero das Maschinonbauwosen 
der Titel eines D oktor-Ingenieurs ehrenhalber yer
liehen worden.

F iir die Y e re iu sb ib lio th ek  sin d  o in g e g a n g e n :
(Die E in sc n d c r sind  du rch  * bezelchne t.)

C z e r n i n - M o r z i n ,  G raf: Oesterreichs Schnellziige. 
(Aus „Rundschau* fiir Technik und W irtschaft0, 
1909, H eft 9.) P rag  1909.

F e i n m a n n ,  I s i d o r :  Ueber einige Am insauren,
Im ide und Isoim ide zweibasischer Sauren. Disser- 
tation. (Braunschweig, Herzogl. Techn. Hochschulo*.) 
W ttrzburg 1909.

H auptiersam m lung, 47 ste, des Yereins* deutscher In -  
genieure. Berlin 1906.

H e n  s e n ,  C a s p a r ,  : K ritische Unter-
suchung der Vanadin-lSestimmungsmethoden. Disser- 
tation. (Aachen, Kgl. Techn. Hochschule*.) 1909. 

Indberetning, ForelSbig, fr a  den komite til utredning  
av spdrsmaalet om elektrom etallurgisk frem stilling  
av j e m  og staał med specielt sigte paa  norslce for-  
hold. K ristiania 1909. [P. Farup, K ristiania.] 

Jahresbericht des D ampfkessel-Ueberwaćhungs-Ver- 
eins* der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortm und.
1. A p ril 1908 bis 31. M arz 1909. Essen 1909.

Jahresbericht der Hamburgischen Gewerbekammer* 
f i ir  1908. Ham burg 1909.

Jahresbericht des Vereins* fi ir  die Interessen der 
Rheinischen B raunkohlen- Industrie fi ir  das Jahr  
1908. Coln 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 1044.
K i r n o r ,  J . : Optischer In terferenzindikator. Dissor- 

tation. (S tu ttgart, Kgl. Techn. Hochschule*.) 
Berlin 1909.

M a u r e r ,  E d . , ®ipl.=3ltg.: Untersuchungen ilber das 
H ilrten und Anlassen von Eisen und  Stahl. Disser- 
tation. (Aachen, Kgl. Techn. Hochschule*.) Halle 
a. d. S. 1909.

Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 S. 1859.
M u l l e r ,  A l b e r t ,  2)ipl.=5>ng.•' Ueber die Darstellung  

des Elektrolyteisens, dessen Zusammensetzung und  
thermische Eigenschaften. DiBSortation. (Aachen, 
Kgl. Tochn. Hochschule*.) Halle a. d. S. 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 919.
Personal-Yerzeichnis, Amtliclies, der Stadt. Handels- 

Hochschule* Coln f i ir  das Sorntner-Semester 1909. 
Coln 1909.

P r e u B * ,  ®r.=3ng. E . : Die Festigkeit von Nickel-
stahlnieten in  Verbindung m it Flufieisenblechen 
unter besonderer Beriicksichtigung des Gleiticider- 
standes. H abilitationsschrift. (Darmstadt,GroBherzogl. 
Techn. Hochschule*.) 1909.

A enderungen  in  do r M itg lio d e riis to .
B rinkm ann, Wilhelm, Ingenieur d. Fa. Hydraulik, 

G. m. b. H., Duisburg.
Fleischer, K arl, D irektor d. Chamotte- u. Thonwaren- 

fabrik Union, Hettenloidelheim, Rheinpfalz.
Fr&mbs, Heinrich, S tp l.s^ng., Hagen i. W ., Moltkestr. 2.
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H ugo Sack f .
Am Nachmittage des 23. Jun i 1909 entschlief un- 

erw artot nacli kurzem Lciden in seinem Jagdhause 
zu OfTdilln das langjahrige Mitglied unsoręs Yereins, 
M aschinenfabrikant I l u g o S a c k  aus Dusseldorf-Gra- 
fenberg.

Der Y erstorbene war geborcn am 10. Oktober 
1860 in Liiben bei Liitzen ala Solin des damaligen 
Gutsbesitzers R u d o l f  S a c k .  Sein Y ater verlegto 
im Jah re  1863 aeinen Wohnaitz nach Leipzig-Plagwitz 
und griindete dort in demsolben Jah re  eine Maschinen- 
fabrik zur H erstellung landw irtschaftlicher Geriite, 
ein Unternehm en, das sich aus den kleinsten Anfiingen 
heuto zu einer W cltfirm a em porgearbeitet hat. Nach 
vorausgegangenom Besucho der 
Lindenauer Scliule absolvierte 
Ilugo Sack das Realgymnasium 
zu Leipzig und arboitote dann 
zwei Jah re  lang praktisch in 
der vaterlichon Fabrik, in den 
hervorrageud geleiteten W ork- 
stiitton eine vorziigliche prak- 
tischo Ausbildung genioBend.

Ilieran  schloB sich die Stu- 
dienzeit auf dom Technikum 
Mittweida und an der Techni- 
Hchen Hochscliule zu Karlsruhe, 
woseibst Sack auch beim 14.
Feldartillerie - Regim ent seiner 
Militiirpflicht geniigte. Im Jahre 
1882 tra t er auf kurzo Zeit 
wieder in dio Dionsto seiner 
ySterliclien F ab rik , um dann 
langero Jah ro  in vorscliiedenen 
Stellungen in Rheinland und 
W estfalen ta tig  zu sein.

n ie rau f ging Sack im Auf- 
trage einer englischen Firm a
nach Spanien, wo or in der Naho von Bilbao eine 
Drahtzioherei oinrichtete, deron Leitung er ein Jalir 
lang iibernahm.

Das Jah r 1891 braclito dio Griindung dor Ma- 
schinenfabrik Sack & KioBolbach in Rath bei Dussel
dorf, in dereń Leitung Sack neben soinem Sozius und 
Freund K i o B o l b a c h  acht Jahro  lang mit unermiid- 
licher Schaffensfreudigkeit ta tig  war und so an seinem 
Teile m it dazu beitrug, don Erzeugnissen des jungon 
Untornehmons, an welchem er auch noch nach seinem 
A ustritt aus der Leitung finanziell beteiligt bliob, den 
guten R uf zu verschaffen, den sio schon lango genieBen.

Im  Jah re  1899 griindete dann der Yerstorbene 
die Maachinen fabrik Sack, G. m. b. II. in Rath bei 
Dusseldorf, das W erk, dem bis zu seiner letzten 
Stunde seino ganzo A rbeitskraft gehorte. Ilio r fand 
er ein weites Arbeitsfeld, um seino hervorragende 
Y eranlagung ais Ingenieur zur Yollsten Entwicklung 
zu bringen, und weitgehende Golegenheit, seine geist-

reichon Ideen auf dem Gebiet des W alzwerks- und 
allgemeinen M aschinenbaues in die W irklichkeit zu 
iibertragen. H ier fand Sack auch Zeit und Gelegen- 
heit, dor technischen E n tw ick lu n g  und konstruktivon 
Durchbildung einor schon in der Mitto dor achtziger 
Jahro des Y origen  Jahrhundorts Yon ihm Yorgoschla- 
genen Konstruktion eines U niY ersalw alzw erkes fiir 
parallel- und breitflanschige Triiger nachzugehen.
Schon im Dezomber 1886 hatte er in unserer Zoit-
schrift* dio grundlegendo Ideo seinor Konstruktion 
niedorgelegt und dieselbo am 26. Juni 1887 Yor oiner 
Yersam m lung des Yereins deutscher Eisenhiittenleute 
in T rier seinen FachgenoBsen unter Yorfiihrung einos 

kleinon Yersuchswalzwerkes na
bór erliiutort.** Seit jonor Zoit 
b a t Sack den Godanken an 
dio praktischo Moglichkeit und 
D urchfiihrbarkeit des Yorfahrens 
nicht m ehr fallen lassen.

Es orschoint tragisch, daB es 
ihm nicht m ehr Yergonnt war, 
dio Friichte dieBor Lebensauf- 
gabe, an die or m it bowunde- 
rungswiirdigor Ziihigkoit ohne 
Riłcksicht auf Zeit und Geld 
im Y ortrauen auf den endlichon 
Erfolg seine Yolle K raft goBetzt 
hatto, zu ornton. Wonn os ihm 
auch nach jahrelangon Ktttnpfen 
und violon Enttiiuschungon noch 
in allerletztor Zeit zwoifelloa ge- 
lungen war, sein W alzwerk iibor 
das Yersuchsstadium hinaus zu 
einom durchschlagenden Erfolge 
zu bringen, so war es ihm leider 
doch nicht boschioden, die je tz t 
so gliicklich in die W ege ge- 

leitete W eiteręntwicklung seines Lebonsworkes selbst 
zu Endo zu ftihren.

W ir boklagen in dem Heimgegangenen ein ver- 
dienstYolles Yoreinsmitglied, dessen Tittigkeit ais In 
genieur bobo Anerkennung und Yollen Erfolg gefunden 
hat. Es darf keinem Zweifel unterliegen, daB seine 
Worko die Erinnerung an seinen Namen wachhalten 
werden, und daB dio Geschichte dos Hiittonmaschinen- 
wesens dereinst seinem Namen einen Platz unter den 
Besten anzuweisen haben wird.

An seinom friihon Grabę trauern  seine Gattin, 
mit der or in 23 jah riger gliicklichor Ehe Yoreint war; 
und drei Solino. Seinen zw eitalteBton Sohn hatto Sack 
zu seinem groBen Schmorz im letzten Jah re  ais 
Opfer einer tuckischon K rankhoit in fernem Lande 
dahingoben musson.

* „Stahl und Eisen" 1886 S. 765.
** -S tahl und E isen“ 1887 S. 540.
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