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Carl Spaeter f.
A  in 9. Ju li d. J . hat der V erein deutsclier 

*• *• E isen lń itten leute durch den H eim gang des 
Geheimen K om m erzienrates C a r l  S p a e t e r  ein 
M itglied verloren , das w eit iiber die G renzen  
seineś personlichen W irkungskreises hinaus, ins- 
besondere in der E isen industrie, sich einen hoch- 
geachteten Nam en zu verschaffen gew ufit hatte.

Friedrich A lbert Carl Spaeter wurde geboren  
am 11. Oktober 1 8 3 5  zu Stadtsu lza  im Grofi- 
herzogtum S a ch sen -W ei
mar a is Sohn eines sehr 
geachteten B iirg ers , der 
seinen K indera eine gu te, 
streng sittlich e  E rziehung  
und m oglichst uinfassende 
Schulbildung zuteil w er
den liefi. Nachdem er die 
R ektoratsschule seiner Hei- 
m atsstadt absolviert lia tte , 
trat er in W eim ar eine 
nach dam aliger Gewohn- 
lieit sch w ere, mit dem 
Besucli der F ortbildungs- 
schule verbundene kauf- 
miinnische L ehrzeit an und 
fand nach dereń Beendi- 
gung zunitchst S tellun g in  
einem grofieren Geschtlfte 
in Erfurt, wo dem N eun- 
zehnjithrigen bereits die 
Leitung des K ontors und 
die V ertretung des o ft abw esenden P rin zipals an- 
vertraut w urde. 2 */2 Jahre spater, im Jahre 18 56 ,  
fand der strebsam e, unternehm ungslustige jungę  
Mann bei der F a. L udw ig W irtli in Koblenz ein  
A rbeitsfeld , das bestimmend fur sein  ganzes  
Leben w erden so llte . D ie  F irm a, die damals 
im B esitze  der W itw e  des B egriinders w ar, be- 
fafite sich nam entlich m it Spedition, Y ertretung  
von Schiflfalirtsunternehmungen und Kóhlenhandel. 
D as Speditionsgeschaft stand zu jeuer Z eit in  
Koblenz auf bedeutender H ohe, erforderte aber 
auch eine Unsumme von A rbeit; denn die uns 
heute schon fast unverstandlich  gew ordene po- 
litische und w irtschaftliche Z errissenheit D eutsch- 

X X X .! 9

lands, der W irrw arr im Miinz-, Mafi- und Ge- 
w ichtsw esen , der M angel an U ebereinstim m ung  
in den G esetzen  und Y erordnungen iiber w ich- 
tig e  T e ile  des Gew erbe- und Z ollw esens der 
verschiedenen Lander, die zusam m enhanglosen  
V erkehrseinriclitungen und mancher andere Uin- 
stand schufen bei grofien und kleinen G eschaften  
W eitlaufigkeiten , von denen sich heute nur w enige  
a ltere K au fleu te noch eine rechte V orstellung  

machen konnen. D er fin- 
d ig e , vor keiner A rbeit 
zuriickschreckende Spaeter  
w ar hier wolil der rechte  
Mann, aber das G eschaft 
g in g  trotz aller A nstren- 
gungen doch bald zuriick; 
denn mit der in den Jahren  
1 8 5 8  bis 1 8 6 0  in B etrieb  
gekomm enen linksrheini- 
sclien Eisenbahn wurde der 
K oblenzer Spedition in 
ihrer dam aligen Form das 
lohnendstq A rbeitsfeld  ent- 
zogen.

D aher w aren , a is Carl 
Spaeter am 10 . A pril 186 0  
ais T eilhaber in die Firm a  
L udw ig W irtli eintrat, die 
A ussichten keinesw egs giin- 
s t ig ,  doch blickte der 
nun selbstandig gew ordene 

jungę Mann in festem  V ertrauen auf seine K raft 
so m utvołl in die Z ukunft, dafi er bald darauf 
auch seine B raut, M eta L udew ig aus Camburg 
in M einingen. heim zufiihren w agte . D em jungen  
G eschaftsleiter gelan g  es ra sch , das Speditions
geschaft auf eine neue, den veranderten V er- 
haltn issen  angepafite Grundlage zu s te llen , und 
zw ar w andte sich die F irm a hauptsachlich der 
Uebernahme groBer T ransporte von E rz und 
E isen  zu, die bei der starken E ntw icklung des 
E isenbahnw esens und der E isenverw endung iiber- 
haupt mit jedem Jahre anschw ollen. Kaum  
hierm it in G ang gekomm en, bemiilite sich Carl 
Spaeter aber auch schon um den E igenhandel in
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E isen  und se tz te  im Jahre 1S01 den ersten in 
Sayn erzeugten  P osten  Spiegeleisen  nach E ng- 
land ah. In E ngland w ar es aucli, wo er, und 
zw ar in Sheffield, seine erste ausw artige A gentur  
errichtete. Von da an kniipfte sieli eine Yerbin- 
dung an die andere, und so wurde der Grund 
g e leg t zu dem W elthandelshause, das nun schon 
se it Jahrzelm ten fa st uberall auf der Erde Be- 
ziehungen hat, wo der H andel in B ergbau- und 
H uttenerzeugnisson eine R olle sp ielt. Zu dem 
E igenhandel traten in den ersten Jahren ge- 
legen tlich  Y erm ittlungsgeschilfte in B ergw erks- 
und H iitteneigentum , besonders fiir die F irm a  
Krupp; auch wurde bald eigener B ergw erk s-  
betrieb, wenn auch zunilchst ohne groBen Er- 
fo lg , aufgenom men, wiihrend die ursprungliche  
T iltigk eit mehr und mehr in den H intergrund  
trat. D afiir kam dann die B ete iligu n g  an in- 
dustriellen U nternehm ungen und der selbstitndige  
B etrieb  solcher hinzu.

Am 1. Juni 1 8 6 8  trat Frau K ath. W irth  
ais G eschilftsteilhaberin zugunsten ihres in 
zw ischen lilngst verstorbenen Sohnes L udw ig  
W irth  zuriick, und die F irm a wurde geUndert in 
Spaeter & W irth . S ie behielt diese B ezeichnung  
bis zum 1. Januar 1 8 7 5 ,  ais Carl Spaeter das ganze  
G eschilft fiir seine a lle in ige  R echnung ubernahm  
und ihm seinen eigenen Namen a is Firm a gab.

D ie industrielle B eta tigu n g  der F irm a w ar  
se it Ende der 60 er Jahre bedeutend und er- 
streck te sich auf die verschiedensten Bergbau- 
und andere Unternehm ungen in N assau , der 
R heinprovinz, W estfa len , L othringen, Bohmen 
und Steierm ark. U. a. begann Carl Spaeter  
im Jahre 1S79  Bergbau au f M anganspat im 
K leinveitsch ta l in Steierm ark, brachte in der 
F o lg ę  das dortige M agnesitvorkoinm en in seinen  
B esitz  und r ie f nach langen kostsp ie ligen  Y er
suchen die „V eitscher M agnesitw erke" ins Leben, 
die, inzw ischen in eine A k tien gesellsch aft um- 
gew andelt, gegenw iirtig  mehr a is 1 5 0 0  Menschen 
beschilftigen und ihre gesuchten  Produkte iiber 
ganz Europa und A m erika vertreiben. Von  
noch groBerer B edeutung w ar die Griindung 
eines anderen W erk es. Carl Spaeters Scharfblick  
hatte schon sehr friih die ungeheure B edeutung  
des riesigen  M inettevorkom m enś in Lothringen  
erkannt, und bereits im Sommer 1871 ,  ais kaum  
die neue G renze zw ischen D eutschland und 
Frankreich abgesteck t w ar, bewarb er sich ais 
einer der ersten m it E rfo lg  um B ergbaukon- 
zessionen daselbst. D ereń V erw ertung muBte 
freilich  aus m ancherlei Griinden hinausgesclioben  
w erden, und erst 188 7  konnte Carl Spaeter mit 
mehreren Geschiiftsfreunden an die Griindung 
dor A k tien gesellsch aft „Rombacher H iitte“ gehen, 
die je tz t  e lf  H ochofen und eines der groBten  
Stahlw erke b esitzt, e tw a 7 0 0 0  Menschen be- 
scliilftigt und m it einem K apitał von rund 60  
M illionen J 6  arbeitet.

W enngleich  die E ntw icklung der Fa. Spaeter 
aus bescheidenen Anfiingen zu ihrer W eltste llu n g  
und die Griindung w ie der B etrieb  so bedeuten- 
der W erke ilirem iiberall in der ersten R eihe  
der A rbeitenden stehenden L eiter jahraus ja lir- 
ein eine endlose K ette  von Miilien, Sorgen und 
Kampfen verursachte, so fand der unermudliche, 
sich fiir alle das Gem einwohl angehende F ragen  
w arm herzig  interessierende Mann doch immer 
noch Z eit, den von den verschiedensten  Seiten  
an ihn herantretenden A ufforderungen zur Ueber- 
nahme ehrenam tlicher T iltigk eit nachzukommen  
und auf v ielen  Gebieten eine fruchtbringende W irk- 
sam keit zu entfalten . Zunachst in der K oblenzer  
Handelskam m er, der er von 1 8 7 4  bis 1 9 0 2  an- 
gehort hat, und dereń L eitung se it 1 8 8 4  in 
seinen Hilnden lag . In dieser S te llu n g  w id- 
m ete er sich personlich in erster L in ie den ihm 
am nilchsten liegenden G ebieten, der V erbesse- 
rung der W asserstraB en des R heines und der 
M osel und der E ntw ick lung des E isenbalm w esens, 
w ozu ihm auch seine M itgliedschaft bei der 
R heinschiffahrts-K om m ission  und dem B ezirks- 
eisenbahnrate K oln besondere G elegenheit bot. 
So gelan g  es seiner M itwirkung, u. a. die Schutz- 
hilfen im R hein bedeutend zu verm ehren, die 
W erftbahn fur K oblenz durchzusetzen und fiir 
andere V erbesserungen fruchtbare A nregungen  
zu geben. Auch die Organisat.ion des kauf- 
milnnischen F ortbildungsschulw esens in Koblenz 
is t  au f seine A nregung und tatkriiftige Fiirde- 
rung zuriickzufiihren. Ferner gelnirte Carl 
Spaeter in den 70 er Jahren fiir eine W ahl- 
periode der Stadtverordnetenversam m lung an 
und betrieb in diesem K ollegium  mit dem ihm 
eigenen Feuereifer besonders den B au einer 
W asserle itu n g  und der W erftbahn, die E rw eite- 
rung der G asfabrik und die E rbreiterung der 
M oselbriieke. U eberall, wohin das V ertrauen  
seiner M itbiirger ihn ste llte , v erte id ig te  Carl 
Spaeter m it seinem erregbaren Tem peram ent 
und unerschiitterlichen W illen sk raft seine S te l-  
lungnahm e, vertru g  aber W iderspruch und blieb 
sachlich begriindeten E inw endungen immer zu- 
ganglich . Uebernommenen V erpfliclitungen kam  
er ste ts  gew issenhaft nach und verhandelte trotz  
seiner U eberladung m it A rbeiten a ller  A rt oft 
K lein igkeiten  ebenso eingehend w ie G eschafts- 
abschliisse, bei denen es sich um M illionen han- 
delte. A uf seine P erson und seine Beąuem lich- 
k eit nahm er, so lange seine Gesundheit stand- 
hielt, keine R iicksicht; seine A rb eitsze it delm te 
sich m eistens auf 12 bis 14 Stunden aus und 
seine E rholung suclite er fast allein  im eigenen  
Heim, in seiner F am ilie. Sogar seine Soinmer- 
reisen w aren m it seltenen  Ausnahmen der B e- 
aufsichtigung und F orderung seiner ausw artigen  
Unternehm ungen gew idm et.

D ie erste E he Carl Spaeters wurde zu  seinem  
tiefsten  Schillerze am 10. Septem ber 18 8 3  durch



28. Juli 1909. E in  neuer M artina fen m it doppeltem ITerd. Stahl und Eisen 1139

den Tod seiner Frau g e tr e n n t; an ausschlieBlich  
liilusliche L ebensw eise gew ohnt, schritt er im 
Jahre 1 8 9 0  zu einer zw eiten  E he m it Emma 
D aniels geb . Cords. A us der ersten Ehe sind 
zw ei Solinę und eine T ochter. aus der zw eiten  
is t noch ein Solin heiw orgegangen.

An iluBeren Ehren und A uszeichnuugen hat 
es dem im w eitesten  U m fange gem einnutzig  
tiltigen Mannę, der u. a. auch M itglied des Pro- 
y ińzia lrats, V orstandsm itglied der K olon ialgesell- 
scliaft und v ię ler  anderer K orperschaften w ar, 
der so v ielen  L euten den W eg  ins Leben ge- 
ebnet und im Stillen  unzahligen BedrUngten ge-  
holfen hat, n icht gefeh lt. Carl Spaeter wurde 
am 13. Ju li 1881 zum K om m erzienrat, am
1. Septem ber 18 9 3  zum Geheimen K om m erzien
rat ernannt und erh ielt a ul] er anderen D ekora- 
tionen den R oten A dlerorden 3. K lasse m it der 
Schleife und den Kronenorden 2. K lasse.

Leider haben sich die W iinsche fiir einen  
schonen Lebensabend, m it denen die Redaktion

Ein neuer Martinofen
Von Ingenieur C a r l

I j i e  Ilauptaufgaben des modernen Stalilw erks- 
betriebes sind: L eistungsfith igkeit, W irt-  

schaftliehkeit und Qualitilt. W enn auch die 
beiden erstgenannten  ste ts  ein trilchtig  m iteinander 
vorw !lrtsschreiten, so fo lg t ihnen die Qualitilt-der  
E rzeugnisse leider nicht immer im gleichen  Schritte  
nach. D ie unbedingte R iicksichtnahm e auf die 
sich steigernden Q ualitiltsanspriiche der J e tz tz e it  
rerscliafft den M artinherdprozessen im mer groBere 
Geltung. D ie in der E rzeugungsfiih igkeit un- 
iibertrefflichen, in  der Q ualitatserzeugung dagegen  
beschriinkten W indfrischprozesse —  der Tliom as- 
uml B essem erprozeB — w erden von ersteren  
mehr und mehr in ihrer E ntw ick lung bedroht, 
nicht allein  bei uns in Europa, sondern, w ie  
B erichte zeigen , besonders auch in A m erika, dem 
Lande der M assenerzeugung.

Is t nun der M artinofen an und fiir sich der 
einzige A pparat — von dem in den Kinder- 
schulien steckenden E lektroolen  abgesehen — , 
um sicliere Q u a l i t i l t e n  zugleich  in groBerer 
M e n g e  zu erzeugen , so wird er auch den er- 
hohten A nforderungen nach E r z e u g u n g s 
f i i h i g k e i t  dadurch gerech t, daB erstens immer 
groBere Oefen — T albot-Jlartinofen  bis zu 2 5 0  t 
Inhalt — gebaut werden konnen, und zw eitens  
das Streben nach yerk iirzter Chargendauer erfiill- 
bar erseheint.

D ie W irtsch aftlichkeit des M artinbetriebes 
wird insbesondere erreicht durch den Anschlufi 
der Stahlw erke an die H ochofen, also durch V er- 
arbeitung fliissigen, unm ittelbar yom Hochofen  
kommenden R oheisens, und vor allem durch die

von , Stahl und E isen “ den yerdienten Mann 
an seinem  70. G eburtstage begriiflte, n icht in  
vollem  Um fange erfiillt. D enn die le tz ten  
Jahre des friilier so kraftvo llen  und gesunden  
Mannes w aren durch schw ere Leiden getriib t, so 
daB er nach und nach seine Ehrenilm ter auf- 
geben und sich sow ohl aus dem G eschaftsleben  
im allgem einen w ie auch von seiner F irm a, die 
yon seinem Solinę Carl Spaeter jr . in Gemein- 
sch aft mit seinem Schw iegersohne K om m erzienrat 
W . Oswald fortgefiihrt w urde, y o llig  zuriickziehen  
muBte. Auch von politischer B etittigung, der er 
sich, von liberalen und nationalen G esinnungen  
beseelt, m it E ifer gew idm et h atte , w andte er sich  
in den letzten  Jahren mehr und mehr ab.

Sein Andenken wird ais das eines M annes, 
der aus eigeuer K raft durch unermiidlichen  
FleiB , durch U nternehm ungslust, kaufm ftnnischen  
Scharfblick und lebhaften Sinn fiir offentliche 
A ngelegenheiten  GroBes erre ich te , dauernd 
fortleben.

mit doppeltem Herd.
B r i s k e r  in Leoben.

M itverhiittung von E rzen, m it einem W orte also  
durch die R o  h e i s  e n  e r z v  e r  f a h r  e n . W enn  
w ir nun die R oheisenerzprozesse im feststehenden  
M artinofen sow ohl, ais jene im Kippofen (T albot- 
V erfahren) kritisch  untersuchen, so ergibt sich, 
daB bei den im einherdigen feststehenden M artin
ofen ausgefiihrten V erfahren der E rzzu satz  nur 
ein b e s  cli r iln  k t e r sein  kann, und zw ar aus 
folgenden G riinden: Y or allem yerm ehrt sich bei 
groBerem E rzzu sa tze  die Schlackenm enge, die 
beirn feststehenden Ofen nur schw er entfernt 
werden kann und daher den C hargengang ver-  
zijgert, die vor allem  aber die SchluBraffination  
erschw ert. Dann aber liluft man Gefabr, wenn  
ungeachtet der groBeren Schlackenm enge das 
HticlistmaB des E rzzu sa tzes erstrebt w erden  
wiirde, einen betriichtlichen T eil des E isens durch 
V erschlackung zu yerlieren . D ie gew iin sch te  
direkte V erhuttung des E rzes wiire som it gegen -  
standslos, da die eisenreiche Scblacke zum H och
ofen zuriick miifite, w o llte  man ihren E isengeh alt  
nicht ganz verloren geben. B ei der A rbeit 
im Kippofen nach dem T a lb o t-V erfah ren  is t  
eine V erhiittung der E rze in groBerem MaB- 
stabe m oglich, allein dieses Verfahren inuB die 
SchluBraffination in der Stahlpfanne vornehm en, 
ein groBer M angel, der ja  allgeinein gegen  das 
genaunte V erfahren eingew endet w ird. W ir  sehen  
also, daB die bisherigen R olieisenerzverfahren  
entw eder den Forderungen nach hochster W ir t
schaftlichkeit noch nicht ganz entsprechen, oder, 
wenn sie diese erfiillen, w ieder den Q ualitilts- 
anspriichen nicht geniigen.
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B ei E rw agung der D urclifiihrbarkeit der 
R oheisenerzverfahren im feststebenden Martin- 
ofen kam mir nun der Gedanke, daB es doch 
zw eckm aB ig sein konnte, absichtlich eine grbBere 
E rzm enge zuzufiigen ais bislier m oglich w ar, 
also absichtlich auf eine groBe und eisenreiche

Sclilackennienge hinzuarbeiten, wenn nur fiir die 
V ollendung der Schlufiraffination die Schlacke  
entfernt und sie zugleicli w ieder m it ihrem vollen  
E isen- und W arm einhalte ausgenu tzt werden  
konnte. So kam ich au f den Gedanken, einen  
M artinofen m it d o p p e l l e m  H e r  d e  zu ver- 
wenden und die erforderliche Ueberfiihrung der 
Schlacke aus einem Herde in den andern durch

Abbildung 2. Sckematiscke Anordnung 
bei Teilung der Rollenlager.

eine K ippbew egung des Ofens um seine M ittel- 
ebene zu erzielen . Dadurch gelan gte  ich  zu 
einer O fenkonstruktion, w elche, w ie ich das im 
F olgenden  noch darstellen w ill, a lle iiblichen 
F luB eisenprozesse im H erdofen im g iin stigsten  
Sinne zu beeinflussen verm ag. D ieser  kippbare 
Doppelherdofen, den ich nun beschreiben w ill, 
s te llt  eine N euheit auf dem Gebiete des H iitten- 
w esens dar, fiir die ich den patentrechtlichen  
Schutz angem eldet liabe.

D ieser Ofen besteht, w ie dies die folgenden  
Abbildungen erkennen lassen , aus einem D oppel- 
herde, so eingerichtet, daB durch U nterstiitzung  
des H erdes auf R ollenlagern  eine D rehbew egung  
des Ofens in dem Sinne m oglich ist, daB der

Inhalt des einen H erdes ganz oder teilw eise  auf 
den andern iibergefiihrt werden kann. D ie E nt- 
leerung des O feninhaltes nach auBen erfo lg t durch 
A bstiche, w ie solche bei den feststehenden Oefen 
ublich sind. Im G egensatz zu den bisher ge-  
br&uchlichen Kippijfen dient h ier die K ippbewegung

nicht zur E ntleerung  
nach auBen, sondern  
zur Vornahme mehr- 
stufiger V erfahren in 
einem einzigen  Ofen.

F iir die Zwecke 
desE isenhiittenw esens  
kann der Ofen nach 
der bei M ischern oder 
T albotofen iiblichen  
W eise  mit verschieb- 
baren Kopfen gebaut 
w erden, w ie dies die 
A bbildung 1 z e ig t . E s 
handelt sich h ier w ie  
dort nur um gering- 
fu g ige  Y erschiebun- 

gen, um fur den F a li der A usdehnung des Mauer- 
w erkes entsprechenden Spielraum zu besitzen . 
B ei grSBeren Oefen konnte auch zw eckm aBig zur 
besseren G ew ichtsausgleichung eine T eilung  der 
R ollen lager stattfinden, so dafi die eiserne T rag- 
konstruktion des U nterbaues nicht iibermilBig 
stark zu werden braucht (Abbild. 2 ). Jedenfalls  
bietet die konstruktive D urchfiihrung solcher  
Oefen keine technischen Schw ierigkeiten  mehr, 
da fiir dieselbe nur allgem ein erprobte und be- 
kannte E inzelkonstruktionen notw endig sind. 
Selbstverstandlicli ruhen die R ollen lager (verg l. 
Abbild. 1) nicht auf den W olbungen der W arm e-

Abbildung b.

speicher, sondern auf den vom G ewolbedruck ent- 
la steten  seitliclien  U m fassungsm auern, bezw . auf 
einer von diesen unterstiitzten  T ragkonstruktion .

D ie GroBe der K ippbew egung des Ofens hangt 
hinsichtlich der M enge des aus einem H erde in 
den andern austlieBenden M etalles ab von d m 
K ippwinkel a , dem N eigungsw inkel der Herd- 
boschung [3, der H erdlange 1 und der B adtiefe t 
(A bbildung 3). Und zw ar is t  die M enge des 
iibergeleiteten  M etalles bei gleicliem  K ippwinkel cc 
um so grijBer, je  kleiner der W inkel [5 und je 
groBer das V erhaltn is 1: t ist. In nachstehender 
Z ahlentafel 1 sind fiir einen B oschungsw inkel 
[5 =  3 0 °  die verschiedenen W erte  berechnet 
worden. F iir die gebrauchlichen H erdabm essungen,

Abbildung 1. Martinofen mit Doppelherd.
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Zahlentafel 1.
Bei Annahme eines Boschungswinkels [3 =  30° g e h e n  
von  H e rd  A i ib e r  n a c h  B (Żabien in °/0 des Ge- 

samtinhalts)

GroBe
Bei einem  Y erhaltn łsse  d e r  B adlłlnge

<• -i d„ jj:.. r..__
der

i u. juuuiitrjc luu
K ippung 7 8 9 10

% % % %

0° 0 0 0 0
2° 30' 10,5 18 19 20
5° 32,5 37 41 45
7° 30' 51,5 57 62,5 66,4

10° 67,0 71 75,3 78,0

to O CO O 77,0 80,1 82,6 84,5
15° 83,6 85,6 87,7 89,0

bei denen 1: t kaum k leiner a is 7 sein  diirfte, 
ergibt sieli, daB nur ganz gerin ge N eigungen  
erforderlieli sind, um b ereits betrachtliche M etall-

Durchfiihrung diirfte sich insbesonders bei der 
A nwendung dieses Ofens im M etallliiittenw esen, 
also bei niedrigen Tem peraturen zw eckm aBig  
erw eisen , y ie lle ich t aber auch beim M artinofen  
nicht unmoglich sein , wenn an den kurzeń V er- 
schneidungsstellen  ausgieb ige K iihlungen ange- 
bracht werden, die ein zu starkes V erziehen  
unm oglich machen.

D ie A rbeitsw eise nach dem R oheisenerzyer- 
fahren, die zuerst fiir die K onstruktion des Ofens 
Y eranlassung gab, is t  nun die fo lgen d e: E ine
im H erde A befindliche Charge, die nicht mehr 
im stande is t , aus der Schlacke E isen zu reduzieren , 
also bereits entkohlt ist, wird von ihrer eisen- 
reichen Schlacke befreit, um die Endraffination  
yornehm en zu konnen. Zu diesem Zw ecke w ird  
der Ofen gekippt, so daB die Schlacke des 
H erdes A  nach dem H erde B flieBt. In diesem

Abbildung 4. Schema der Anordnung m it kippbarem Herd bei feststehendem Gewolbe und ebensolchen Kopfen.

mengen in den andern Herd iiberzufiiliren. E s  
ist natiirlich darauf zu achten , daB der zw eite  
Herd diese M engen auch aufnehmen kann, da er 
ebenfalls eine schiefe S te llu n g  einniinm t; durch 
entsprechende Erhohung der Feuerbriicken gegen- 
iiber der m ittleren  H erdboschung is t  diese 
Forderung, w ie  dies die beigegebenen Zeichnungen  
erkennen lassen, le ich t erfiillbar. W enn es sich  
um die bloBe Ueberfuhrung yerhaltnism aBig  
diinner Schlackenschichten handelt, so kann durch 
provisorisch durch die M itteltiir errichtete Stau- 
vorrichtungen aus feuerfester Masse ein etw aiges  
U ebertreten yon M etali yerhindert werden. Im 
iibrigen is t  nicht zu yergessen , daB ein etw a  
liiniiberfiieBendes M etali n icht yerloren geh t. D ie  
Trennung der Schlacke vom M etallbade durch 
Kippen des Ofens ist, w ie das die A rbeit bei den 
E lektroofen z e ig t , le ich t durchfuhrbar.

E ine w eitere konstruktiye Anordnung ze ig t  
Abbildung 4 , bei der die K opfe und das G ew olbe  
feststehend sind und die K ippbewegung auf den 
Herd allein  beschrankt bleibt. D iese A rt der

H erde is t  der feste  E in satz der neuen Charge 
yorbereitet. Nach dem Einfiihren der Schlacke  
w ird das fliissige R oheisen eingebracht, das bei 
der B eriihrung mit der heifien, eisenreichen  
Schlacke eine ganz energische F rischung erfahrt, 
wobei die Schlacke ihrerseits eisenarm wird. 
Inzw ischen is t im Herde A die Charge fertig -  
gem acht und abgestochen worden. D er Herd 
w ird in der iiblichen W eise  au sgebessert und der 
A bstich yorderhand noch offen gelassen . D a  
das V erfahren, w ie schon ersichtlich , ein kon- 
tinuierliches is t, so wird die Schlackenm enge, 
die ja  beim A bstich den Ofen nicht yerlaB t, da 
sie sich zu dieser Z eit im andern Herde befindet, 
immer groBer. E s is t  daher notw endig, den 
UeberschuB an Schlacke zu entfernen und zw ar  
zu jener Z eit, wo die Schlacke eisenarm ist. 
D as wird nun gerade dann sein , wenn die Charge 
in A  abgestochen wurde und im H erde B  der 
R oheisenzusatz erfo lgt is t . Durch le ich tes Kippen 
des Ofens is t es nun m oglich, den UeberschuB  
an Schlacke iiber die m ittlere Herdboschung durch
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den noch otYenen A bstich des H erdes A  zu ent- 
fernen. Oder es kann die uberschiissige Schlacke  
auch durch Kippen iiber die Feuerbriicke des 
H erdes B  selbst abgegossen  werden, zum al sich 
dann im Herde A  nur der feste  E in satz der 
neuen Charge beiinden w ird, oder derselbe leer  
is t . Im Herde B  w ird nun die durch die 
energische F rischung des R oheisens entstehende  
iibcrschussige W iirm e durch reichlichen E rzzu satz  
ausgenutzt. E s wird also mit E rz „iiberfiittert" , 
und zw ar so lange, ais es die T em peraturver- 
haltn isse gesta tten . D a nicht alles E isen der 
zugegebenen E rze reduziert und von der Charge 
im H erde B aufgenommcn werden kann, so wird  
hier eine gew isse  M enge E rz versch lackt. W ir  
erhalten also w ieder die gew iinschte eisenreiche 
Schlacke, die nun durch Kippen nach dem H erde A 
gefiihrt w ird, w o sich der feste  E in satz inzw ischen  
erwarm t hat, w orauf dann w ieder der R oheisen- 
zusatz erfo lgt und so fort in steter  A bw echslung.

DaB eine solche A rbeitsw eise Y orteile  besitzen  
muB, die ich kurz dahin zusam m enfassen mochte, 
daB die direkt verhiittbare E rzm enge betrucht- 
lich groBer w erden kann a is bisher, daB ferner  
der F risch ver lau f ein v ie l energischerer sein  muB, 
w enn die R eduktion des E isens zum groBten  
T eil aus heiBer, fliissiger Schlacke erfo lg t und 
nur zu geringem  T eil aus festem  E rz, dafiir 
m ochte ich mich sta tt jeder theoretischen B erech
nung lieber auf die T atsache berufen, daB ein 
in den R oheisenerzverfahren so erfahrener Stahl- 
mann w ie B. T a lb o t  sich das eben beschriebene 
A rbeitsverfahren bereits im Jahre 1904  patentieren  
lieB ; P a ten te , die s p a t e r  genommen sind ais 
jene, auf denen das w eltbekannteT albot-Y erfahren  
beruht. Dali nun diese von T albot ergriffene 
Idee bisher zu keiner praktischen B edeutung  
gekom m en is t ,  ja  daB diese n e u e n  P aten te  
T albots zieinlich unbekannt blieben —  auch ich  
habe sie erst nachtraglich  in Erfalirung gebracht
—  lie g t  nun wolil hauptsfch lich  daran, daB 
T albot das oben gesch ilderte V erfahren in einem  
feststehenden D oppelherdofen oder in zw ei ge-  
trennten Oefen vornehm en w ill. D er Gedanke, 
den D oppelherd kippbar einzurichten , wo er doch 
selb st so groBe E rfo lge  m it einem Kippofen erzie lt  
hat, is t ihm m erkw iirdigerw eise nicht gekomm en. 
W enn daher nach diesem neuen T albot-Y erfahren  
(D . R . P . N r. 16 4  152 vom 6. Mai 1 9 0 4 ) die 
Schlacke von dem einen H erde des an sich  
bekannten D oppelherdofens auf den andern  
„g ezo g en “ w erden muB, so is t  diese A rbeits
w eise jedenfa lls nicht sehr praktisch und erst 
in dem gesch ilderten  Doppelherd-K ippofen w irt- 
schaftlich  durchfiihrbar.

Haben sich nun T albots Ideen und die meinen 
bei diesem geschilderten  Verfahren der R oheisen- 
erzprozesse u n b e w u B tb e r iih r t , so is t nun ander- 
se its der durch sie veran lafite Ofen, in b e w u B t e r  
W eise  auf das allgem ein bekannte T albot-Y er-

fahren angew endet, gee ign et, M angel dieses V er- 
fahrens zu beseitigen . B ekanntlich werden bei 
diesem R oheisenm engen in groBen, bis 25 0  t 
fassenden kippbaren M artinofen dadurch schnell 
gefrisch t, daB sie mit groBen M engen bereits 
entkohltem , aber nicht desoxydiertem  F luB eisen  
verm engt werden. Durch den groBen W arm e- 
inhalt des F luBeisenbades, durch die Verdunnung 
der verunreinigenden B estandteile und vornehm - 
lich  durch die W irkung einer eisenoxydreichen  
Schlacke und des O xydulgehaltes des B ades wird  
die Raffination des also zu gesetzten  R oheisens 
in sehr kurzer Z eit bew irkt. D ie A rbeit erfo lgt  
bekanntlich so, daB 1/.1 oder 1/s des B ades und 
zw ar der unterste speziflsch schw erste, daher 
reinste T e il ab gegossen  und d ieses D ritte l oder 
V iertel in der Stahlpfanne fertiggeinacht w ird. 
E ine der entnommenen FluB eiseninenge ent- 
sprechende R oheisenm enge w ird nun neuerlich  
dem Ofen zugefuhrt, so daB ein kontinuierliches 
V erfahren entsteht, das in kurzer Z eit betracht- 
liche Stahlm engen liefert. Nun laBt sich d ieses 
V erfahren im kippbaren Doppelherdofen in 
le ich tester W eise  durchfiihren. D enken w ir uns 
im H erde A  eine T albot-C harge. Durch Kippen  
des Ofens um 10° konnen 2/ s des Inhaltes nach B 
iibergefiihrt werden, wahrend ein D r itte l im 
Herde A  zurUckbleibt und hier nach allen R egeln  
der K unst fer tig  gem acht w ird. D adurch, daB 
nun das F e r t i g m a c h e n  im  O fe n  und nicht in 
der Pfanne erfolgen  kann, sind alle m etallurgischen  
R iicksichten anwendbar und auch Q ualitatsm aterial 
nach dem T albotverfahren erzeugbar. N ach  
F ertig ste llu n g  der Charge in A w ird sie ab- 
gestochen und in dem je tz t  leeren H erde die 
notw endigen A usbesserungen an der Z ustellung  
vorgenom m en, ein V organg, der beim Talbotschen  
Kippofen schw er durchfiihrbar is t , dort a is sehr  
groBer M angel empfunden w ird und d ieK ontinu itat 
des P ro zesses  stort. Im H erde B  erfo lg t die 
Zugabe des R oheisens, die F rischung desselben, 
dann geben zw ei D r itte l w ieder nach dem H erde A  
und so fort. D ie iiberschiissige Schlacke kann 
jew eils  durch den offenen A bstich des andern 
H erdes oder durch w eitere N eigu ng iiber die 
Feuerbriicke des H erdes abgegossen  w erden. W ir  
sehen also , daB der kippbare Doppelherdofen beim  
T albotprozesse angew andt, die H erstellun g von  
Q ualitatsm aterial g esta tte t und durch die Mog- 
lich keit, A usbesserungen am H erde vorzunehm en, 
eine vollstan d ige K ontinuitat des Y erfahrens 
gew ahrleistet.

N ich t minder brauchbar aber is t  der kipp
bare D oppelherdofen bei den nach d e m B e r tr a n d -  
T h i e l p r o z e s s e  arbeitenden V erfahren. D ort 
wo die A rbeitsw eise auf zw ei getrenn te Oefen 
sich erstreck t, is t  der Y orte il in die A ugen  
springend, ebenso auch dort, wo zw ecks Trennung  
der Schlacke, w ie beim H o e s c h - V e r f a h r e n  die 
gan ze Charge in die Pfanne abgestochen werden



28. Juli 1909. Die Festigkeit von Nickelstahlnieten. Stahl und Eisen. 1143

muB, dann die Schlacke abgegossen  wird und 
die von derselben befreite Charge w ieder in 
denselben Ofen zuriickkehrt. An S te lle  zw eier  
Oefen treten  zw ei H erde, an die S te lle  des 
Schlackenziehens m it H ilfe  der Pfanne ein ein- 
faclies Kippen des Ofens. D azu der groBe Vor- 
teil, dafi bei der A rbeit in einem derartigen Ofen 
eine ausgieb ige V erw ertung des E rzzu sa tzes auch  
in diesem F a lle  m oglich ist. E in w eiterer Gewinn 
ist die M oglichkeit einer vo lligen  A usw ertung  
des P hosphorgehaltes des E in satzes. D enken  
wir uns z. B . die im H erde A in der zw eiten  
Stufe des V erfahrens entsteheinle phosphorarme 
Schlacke nach dem H erde B  iibergefiihrt, wo 
sie sich an der in der ersten Stufe des Y erfahrens 
entstehenden phospliorreichen Schlackenbildung  
m itbeteiligt. B isher w ar der P hosphorgehalt der 
itrineren Schlacke V erlust. E s kann iibrigens 
je tz t auch sehr le ich t m it drei Schlacken gear- 
beitet werden. D ie phosphorreiche Schlake der 
ersten Stufe wird aus dem Ofen entfernt, die 
darauf entstehende phosphorarm ere Schlacke zu 
der im andern H erde entstehenden phosphorreichen  
dazugekippt und nur die ganz phosphorarme 
Schlufischlacke m it der Charge abgestochen.

B ei a llen  m ehrstufigen Y erfahren des H iitten- 
w esens is t  die A nw endung eines derartigen Doppel- 
herd-K ippofens zur E rzielung der K ontinuitat 
des B etriebes denkbar, und sind die zahlreichen  
je tz t inoglichen Kom binationen und V ariationen  
fiirs erste gar nicht zu  iiberblicken. E s sei nur 
kurz darauf h ingew iesen , dafi also auf dieśe

W eise , da die B eheizung fiir die Ofenkonstruk- 
tion ja  g le ich g iiltig  is t, z. B . auch zw ei H eroult- 
Oefen zu einem derartigen Doppelherdkippofen  
vere in ig t w erden konnen und die bei den E lek tro- 
stahlprozessen  so w ich tige Schlackenarbeit sich  
dadurch w esentlich  yereinfacht.

V or allem g ilt  das A usgefiihrte auch vom  
M etallhutteńw esen. B ei der Kupfer- und B lei- 
gew innung wird ein derartiger Ofen die yersch ie- 
denen A rbeiten z. B . bei der T rennung der Steine  
untereinander oder von dem M etalle D ien ste  
le isten  konnen und auch au f dem G ebiete dieser 
H uttenprozesse die hier leider fast gar nicht ge- 
briluchliche K ontinuitat der P ro zesse  erm oglichen. 
D abei is t  zu beachten, dafi d iese Kippofen im 
M etallhiittenw esen bei den hier angew endeten  
geringen  C hargengew ichten und den niedrigen  
Tem peraturen in yerhaltnism afiig  einfacher und 
b illiger W eise  gebaut w erden konnen. A n S te lle  
der R ollen lager werden Stutzpunkte in der M itte 
des H erdunterbaues, an S te lle  der hydraulischen  
P lu n ger m echanische W indw erke treten konnen.

Zum Schlusse meiner A usfiihrungen inochte 
ich noch auf einen Unistami aufmerksam inachen, 
der besonders bei Q ualitatsstahlw erken, die ja  
m eist kleinere B locke zu giefien  haben, von 
B edeutung sein kann. D ie U nterteilung der 
O fenleistung in zw ei H erde erm oglicht es, auch 
bei groBerem G esanitofeninhalte — also bei 
w irtschaftlicher arbeitenden Oefen —  nicht zu 
grofie und die GieBarbeit erschw erende M etall- 
m engen zu erhalten.

Die Festigkeit von Nickelstahlnieten unter besonderer 
Berucksichtigung des Gleitwiderstandes.

Mittoilung aus der M aterialpriifungsanstalt der Kgl. Techn. Hochscliule zu D armstadt.

Von ® r.=$ng. E . P r e u f i .

I j i e  yorziig lichen  F estigk eitse igen sch a ften  des 
N ick elstah les haben Y eranlassung gegeben , 

dieses M ateriał fiir die N iete  der M anhattan- 
B riicke* zw ischen N ew  Y ork und B rooklyn zu 
yerwenden. D iese V erw endung fand sta tt, ohne 
dafi uinfangreiche V ersuchsergebnisse iiber die 
F estigk eit und sonstigen  E igenschaften  der mit 
N ickelstahln ieten  hergeste llten  Verbindungen be- 
kannt gew orden sind. N achstehend soli iiber 
Versuche an N ietyerbindungen aus F lu f i e i s e n -  
b l e c h e n  m i t  N i c k e l s t a h l n i e t e n  berichtet 
werden. D ie hier gem achten A ngaben sind ein 
A u szu gau s einem ausfiihrlichen Y ersuchsbericht.**  

D ie U ntersuchungen,*** die sich nicht nur 
auf die B ruchfestigkeit der N ietyerbindungen,

* „Stahl und E isen“ 1909 S. 501 ff.
** V erlag der Herbertschen Hofbuchdruckerei, 

Darmstadt.
*** Yergl. hierzu „Stahl und Eisen“ 1909 S. 422. 

An jener Stello ist leider ein Irrtum  untergelaufen.

sondern auch auf das G leiten der vernieteten  
T eile  aufeinander bei veranderlicher B elastung  
erstreckten , wurden an 93 N ietyerbindungen  
yersch iedenster A rt an geste llt . W enn es m og
lich gew esen  is t, diese Y ersuche in einem der
artigen  U m fang durchzufiihren, so is t  dies 
insbesondere dem E ntgegenkom m en mehrerer 
F irm en* zu danken, die die erforderlichen N iete  
und N ietyerbindungen kosten los ausfiihrten.

N ietverbindungen pflegt man auf Scherfestig- 
k eit bezw . Lochleibuns-sdruck zu berechnen.

Die auf S. 423 angegebenen W erte fur die Scher- 
festigkeit der N ickelstahlsorten A, B, C und D sind 
durch 2 za dividieren.

* Dortm under Briickenbauanstalt C. H. Jucho, 
D ortm und; Y ereinigte M aschinenfabriken Angsburg- 
Niirnberg, Zweiganstalt G ustavsburg; Maschinenfabrik 
H einrich Lanz, M annheim; F rankenthaler Kcssel- 
schmiede, A.-G., Kiihnle, Kopp & Kausch, F ran k en th a l; 
Maschinenbau - A.-G. Pokorny & W ittekind, F rank
furt a. M.-Bockenheim.
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B ereits fr iih zeitig  erkannte man, daB es nicht 
allein  die S cherfestigkeit is t , w elche die auf- 
einander gen ieteten  P la tten  oder sonstigen  T eile  
zusammenliU.lt, sondern daB noch ein anderer 
Umstand eine E o lle  dabei sp ielt. D ies is t  der 
G leitw iderstand. D er im warm en Zustande lier- 
g este llte  N iet verk iirzt sich bei der Abkiihlung  
und preBt in fo lge  der dadurch auftretenden  
achsialen Spannkraft die zu  verbindenden T eile  
aufeinander. E ine V erschiebung dieser T eile  
w ird also durch einen R eibungsw iderstand zu  
verhindern gesucht, dessen GroBe von der 
achsialen  Spannkraft des N ietes und der Ober- 
flachenbeschaffenheit der zu verbindenden T eile  
abhltngt. D ieser R eibungsw iderstand so li im 
folgenden ste ts  m it G leitw iderstand bezeiehnet 
werden. E r is t  unter sonst g leichen  Umstiinden 
dem G esaintquerschnitt einer N ietverbindung  
proportional.

V ersuche zur Bestim m ung des G l e i t w i d e r -  
s t a n d e s  lassen  sich bis in das Jahr 1 8 5 7 *  
zuriick verfo lgen  und wurden in mehr oder 
minder groBem Um fang an verschiedenen Orten 
ausgefuhrt. E s seien hier die V ersuche von  
L a v a l l e y * ,  C la r k * * , R e e d * * * ,  W i l d i s h f ,  
B e r t i n f f ,  H a r k o r t f f f ,  B o h m e f f f f ,  v o n  
B a c h §  genannt. Clark fiihrte a is erster die 
N ietlocher in den B lechen ais L anglocher, R eed  
ais bis zum B leclirande reichende Sch litze  aus, 
so daB ein starkeres G leiten augen fa llig  sicht- 
b arw ar. U eber F e s t . i g k e i t s v e r s u c h e  an N iet-  
verbindungen m it N ickelstah ln ieten  is t  bisher nur 
in geringem  U m fang von B e a r d m o i e § § ,  
W h it e § § §  und M e s n a g e r § § § §  berichtet.

F iir die M essung des G leitens der nach- 
stelienden V ersuche wurde die B enutzung eines 
m echanischen M eBapparates, etw a  einer Zeiger-

* „ M o lin o s  ot P r o n n io r :  Traite do la Construc-
tion des ponts m ćtalliques“, Paris 1857.

** „Polytechnisches Z entralb latt“ 18G8, S. IGO und 
Clark, B ritannia and Conway Bridgos, London 1850.

*** R e  o d ,  Shipbuilding in Iron and Steel, 1869.
f  „Transaetions of th e  Institution of Naval Ar- 

chiteotB“ 1885, S. 190.
f f  C o n s i d e r e :  „Die Anwendung von Eisen und 

Stalli bei K onstruktionen", doutsch von H a u f f .  Wien 
18S8, S. 266.

f f f  „Berggeist“ 1861, Nr. 2. 
t t t t  „Mitteilungcn der Kgl. teclinischen Yersuclis- 

anstalton zu Berlin“ 1883, Nr. 3.
§ „Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure" 

1892': S. 1142; 1894: S. 1231; 1895: S. 301 und Ma- 
schinenelemente.

§§ „On N ickelsteel“, „Transaetions of the Institu
tion of Engineers and Shipbuilders in Scotland", Bd. 39,
1895 his 1896, S. 229 und „Industries and Iron" 1896,
1. Mai.

§§§ „Nickel Steel rivets“, Journal of the American
Society of N aval Engineers 1898, Bd. 10, S. 1038 und
B ró w n e , Nickel Steel, A. Synopsis of Experim ent and
Opinion, Transaetions of the American Institute of 
Mining Engineers, Bd. 29, 1899, S. 569.

§§§§ „Annales des Ponts et Chaussees", 1906, Nr. 35,
S. 114.

einrichtung, nicht fur zw eckm aB ig erachtet, w eil 
es bei diesen V ersuchen hauptsachlich darauf 
ankommt, den B e g i n n  des G leitens festzu- 
ste llen . Aber gerade zu B eginn der Z eiger- 
bew egung eines m echanischen M eBinstruinentes 
sind die A ngaben eines solchen Instrum entes 
aus m ancherlei Griinden haufig nicht einw and- 
frei. A us diesem Grunde wurde die Sp iegel- 
ablesung mit H ilfe  von M artensschen Schneiden  
gew ah lt. D as U ebersetzungsverhaltn is betrug  
1 : 5 0 0 . Ein G leiten der B leche von '/ioo mm 
s te llte  sich also au f der A bleseskala  ais eine 
Strecke von 5 mm dar. D a sich au f der Skala  
eine S trecke von  l /i0 mm m it Sicherheit schatzen  
laBt, so konnte ein G leiten der B leche von  
1/óooo mm festg e ste llt  werden. Zur K ontrolle  
wurde ferner bei ein igen  N ietverbindungen auf 
den abgeschlichteten  Stirnflachen der U eber-

lappungsstelle der beiden B leche ein S trichnetz  
aufgerissen  und die V erschiebung der Strich- 
marken mit H ilfe eines m it einer Lupę versehenen  
M ikrom eters bis auf llll00 mm genau gem essen. 
E s ergab sich eine gu te U ebereinstim m ung der 
auf beide A rten  erhaltenen W erte . D a die 
Spiegelablesung sclm eller vonstatten  g in g  und 
genauere W erte  ergibt, wurde sie spater allein  
angew andt.

D as G leiten wurde ste ts  an beiden Stirn
flachen der N ietverbindangen gem essen. D as  
G leiten auf den beiden Stirnflachen w ar, w ie es 
sich auch schon bei den v. B achschen Y ersuchen  
g e z e ig t  h atte , verschieden stark . Zum Messen 
des G leitens von U eberlappungsnietungen wurde 
der in A bbildung 1 d argeste llte  Y erschiebungs- 
m esser benutzt. In der U eberlappungsfuge wurde 
ein Loch von 4 mm D urchm esser und 10 mm 
L ange gebohrt. In dieses Loch wurde die 
M artenssche Schneide a von 4 ,2 4  mm B reite  
mit leicliten  H am m ersehlagen eingetrieben, so 
daB die Schneide im L och festsaB . Mit der 
Schneide w ar durch den S tift b der Sp iegel c 
verbunden. Durch einen zw eiten , liier nicht 
w iedergegebenen S p iegel . wurde der EinfluB einer 
etw aigen  D rehung der U eberlappungsstelle aus- 
geschaltet. D ie M essung des G leitens yon
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Zahlentafel 1. U e b e r l a p p u n g s n ie t u n g e n .

M ittlere F es tig k e it der

N iet
Niet-

durch-

ZaM

der Blech- N ach

N Ietverfa liren

N lckelstah l-
ScliwelB-

elseu-
p , _ : p „

zahl m esser Jiie t- dlckc A bbll- 

dungr 2
N letverh indung

1 N S

rellien
P s *Js

mm mm kg

3 16 1 8 a e lek tr. hydraul. 41 940 21 100 1,98
3 16 1 8 a H and 44 260 21 100 2,10
3 19 1 12 a* elek tr. hydraul. 64 250 29 700 2,16
3 19 1 12 a** 58 710 29 700 1,97
3 19 1 12 *** 58 570 29 000 2,02
3 25 1 18 b n 93 940 40 440 2,33
3
5

25
19

1
2

18
12

b
c

PreO luft- 
n ie tp resse  

e lek tr . hydraul.

95 670 
99 560

44 010 
44 810

2,18
2,22

L ascliennietungen erfo lgte  ebenfalls unter B e- 
nutzung von Spiegelapparaten . D ie A rt der 
Verbindungen w ar so gew iililt, daB d ieV ersu ch e  
m ijglichst parallel zu den um fangreichen von  
v. B acli veroft'entlichten Y ersuchen mit SchweiB- 
eisennieten  ausgefiilirt wurden, um einen V er- 
gleich  zw ischen N ick elstah l- und Schw eiB eisen- 
nieten zu erm oglichen. v . B ach g ib t in seinen  
V ersuchsberichten mit sehr w en ig  Ausnahmen 
nur d iejenige B elastun g der N ietyerbindung an, 
bei der das G leiten  ein tritt. Im G egensatz  
dazu wurde bei den vorliegenden  V ersuclien die 
bei jeder der stufenw ei- 
se geste igerten  B elastun- 
gen eingetretene G leit- 
strecke gem essen , und 
zw ar n icht nur das fe- 
dernde oder elastische  
G leiten, sondern auch die 
nach erfo lg ter  E ntla- 
stung zuriickbleibende 
G leitstrecke. E s ze ig te  
sich namlich, daB bei E ntlastu ng der N ietyerb in- 
dungen die B leche nicht in der gegen seitigen  
V erschiebung yerharrten , die sie w alirend der 
B elastu ng eingenom m en hatten , sondern es fand 
ein nicht unw esentliches Z uriickgleiten der beiden  
B leche aufeinander sta tt. B ei groBeren B e- 
lastungen und E ntlastungen  w ar dieses Zuriick- 
g leiten  so erheblich, daB es deutlich mit bloBem  
A uge beobachtet werden konnte.

In den Y ersuchsergebnissen  w urden zum 
V ergleicli die von Bach fur Schw eifieisen-N iet- 
yerbindungen von gleichem  N ietdurchm esser, 
gleieher N ietzah l usw . gefundenen B ruchfestig- 
keiten  m itgete ilt. D a von Bach nur bei w enigen  
N ietyerbindungen die B ruchfestigkeiten  ange- 
geben sind, so wurde in allen anderen F allen  in 
den yorliegenden  Y ersuchsergebnissen  zum V er-

* Kopfe yerstemmt, Bleche unyerstemmt.
** Kopfe unyerstemm t, Bleche yerstemmt.

*** Mit Beilagen zur kiinstlichen Y erlangerung des 
Nietschaftes.

XXX.™

gleich  diejenige Bruch- 
fe s tig k e it gew dhnlicher 
N ietverbin  lungen ange- 
geben, die sich rechnungs- 
maBig bei derselben N ie t
zahl und demselben N ie t
durchmesser bei einer  
Sch erfestigkeit des N iet-  
m aterials yon 35 kg/qm m  
ergibt. F iir die Abm es- 
sungen der untersuchten  
N ickelstahl - N ietyerbin- 
dungen wurden die aucli 
sonst fiir N ietverbindun- 
gen geltendenG rundsatze  
unter sinngem aBer Ab- 
anderung innegelialten.

A lle  F irm en, die die N ietverbindungen lier- 
ste llten , w aren uber den Zweck der V ersuche  
unterrichtet. A lle  N ietlocher wurden gebohrt. 
B ei B eurteilung der bei den Y ersuchen erreichten  
B ru ch festigkeit von U e b e r la p p u n g s - N ie t v e r -  
bindungen mit N ickelstah ln ieten  miissen zunachst 
alle  diejenigen N ietyerbindungen aufier acht ge- 
lassen  werden, die a is erste T astversuche in 
naturgem aB noch grijBerer Anlelm ung an die 
bisher iiblichen Abm essungen von N ietyerbindun
gen h ergeste llt  wurden. D a bei diesen N ie t
yerbindungen der Bruch ste ts  im B l e c l i  er-

Abbild. 2 a bis c.

fo lg te , so konnen diese V erbindungen n icht zur  
B eurteilun g der m it N ickelstah ln ieten  erreich- 
baren hochsten F estig k e it herangezogen  werden. 
Sieht man ferner von einigen Gruppen von  
N ietyerbindungen ab, bei denen sich das N iet-  
m aterial nicht a is gee ig n et erw ies bezw . bei 
der Y erarbeitung ge litten  hatte, so yerbleiben  
d iein  Z ahlentafel 1 angegebenen N ietyerbindungen.

Z ahlentafel 1 z e ig t  g le ich ze itig  einen V er- 
g leich  zw ischen der B ru chfestigk eit yon N ickel- 
stahl-N ietverbindungen und Schw eiB eisen-N ietyer- 
bindungen m it g leieher N ietzah l und gleichem  N ie t
durchmesser. Dariach b etragt die m ittlere Brucli- 
fe s tig k e it der untersuchten U e b c r l a p p u n g s -  
nickelstalil-N ietyerbindungen das 1 ,9 2 - bis 2 ,3 3 -  
fache von Scliw eiB eisen-N ietverbindungen.

N icht so g iin stig  sind in dieser H insicht die 
untersuchten zw eise itigen  L a s c l ie n n ie tu n g e n ,  
w eil w egen  der in diesem F a lle  vorhandenen  
doppelten Scherflache und damit doppelt so hohen 
m oglichen B elastung der Lochleibungsdruck der-

18
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artige  W erte  erreicht, daB die N ietyerbindungen  
nicht dureli Abscheren der N iete , sondern durch 
die W irkung des hohen L ochleibungsdruckes 
zerstort w erden. Z ahlentafel 2 g ib t einen V er- 
g le ich  der gem essenen B ru ch festigk eit von  
L aschen-N ickelstahlnietungen und der berech- 
neten B ruchfestigkeit von Laschen-Schw eiB eisen- 
nietungen. A is S ch erfestigk eit fiir das Schw eifi- 
eisen  wurden dabei 35 kg/ąnim  zugrunde g e leg t.

Zahlentafel 2. 
L a s c h e n n i e t u n g e n .

ej
c.
Y*

0
1 
.5
3•3
Ł>
£

mm

V
o
JźuZ)

mm

Cl

CJ<S
N ietverfah ren

M ittlere 
F es tig k e it de r

Klckel- jSchwclB- 
s tah l- j eisen-

CO

P-ir r> b indung

Ps
kg

4 16 12 d hydraulU cli 40 000 28 1 0 0 1,42
4 16 12 d H and 41 550 28 1 0 0 1,48
4 16 12 d P refllu fth am m er 41 330 28 100 1,47
■4 19 14 0 hvd rau lisch 62 760 39 700 1,58
4 19 14 e PrcIilufthU m m er 59 740 39 700 1,50

Abbild. 2d  und e.

Von den v ier untersuchten N ickelstah lsorten  
hat sich b insiclitlich der Sprodigkeit nur der 
auf e l e k t r i s c h e m  W eg e  hergeste llte  N ickel-  
stahl nicht bewilhrt. D ieser E lektron ickelstah l 
besaB eine auBerordentlich hohe Scherfestigkeit, 
jedoch kam diese S ch erfestigkeit des N ietschaftes 
insbesondere bei U eberlappungsnietungen gar  
nicht zur G eltung, w eil in folge der Sprodigkeit 
des N ickelstah les nieist die N ietkopfe frU hzeitig  
abgesprengt wurden, ehe die S ch erfestigk eit des 
N ietsch aftes vo llau f benutzt w ar. A lle  iibrigen 
drei N ickelstah lsorten  ze ig ten  eine auBerordent
lich hohe Zilhigkeit. T eilw eise  w ar das Ma
teria ł so zilhe, daB man die N ietkopfe von 
N ieten  von 16 bezw . 19 mm Durclim esser durch 
das 8 bezw . 12 mm dicke B lech  hindurchziehen  
konnte, oline daB der N ietk op f absprang. D abei 
scherte der N ietk op f nicht selten  das unter ihm 
liegende Stiick des B leclies m it lieraus.

E s sei an dieser S te lle  bem erkt, daB der 
untersuchte N ickelstahl von den betreffenden 
Eirmen vom L ager g e lie fert worden w ar und 
fur einen ganz anderen Y erw endungszw eck ais 
fiir N iete  h ergeste llt w ar. W enn der N ick el
stahl unter besonderer B eriicksichtigung seiner 
spilteren V erwendung a is N ietm aterial lierge- 
ste llt  worden w iire, so diirften sich fiir diesen 
Zweck noch w esentlich  bessere E igensehaften  
erreichen lassen , ais es schon immerhin der F ali

is t. Insbesondere g ilt  d ieses fiir den E lek tro
n ickelstah l, da gerade beim E lektroofen  der 
Hiittenm ann es in der beąuem sten W eise  in der 
H and hat, die E igensehaften  seines E insatzes zu  
regeln.

H insiclitlich des G leitw iderstandes von N iet-  
verbindungen is t  V erfasser zu anderen E rgeb- 
nissen g e lan g t ais v . B a c h  au f Grund seiner  
V ersuche. V erfasser, der das G leiten m it Sp iegel-  
apparaten untersuchte, w elche ein G leiten von  
ł/5000 mm zu m essen g esta tte ten , fand zunachst 
fiir N ickelstah l-N ietverb indungen , daB das G leiten  
bei schon geringen  B elastungen  unterhalb der 
N utzbelastung asym ptotisch beginut, wiihrend 
v. Bach angibt, daB bis zu einer bestim m ten  
B elastung noch kein G leiten eingetreten  sei und 
das G leiten dann bei einer um 1 0 0 0  kg ge-  
ste igerten  B elastu ng e in g ese tz t liabe. Nach  
v . B ach beginnt dieses G leiten im allgem einen  
erst bei einer B elastung, die oberhalb der iib- 
lichen N utzbelastung der N ietyerbindungen lieg t. 
H ierauf griiiidet sich die v . B achsche G leitw ider- 
standstheorie, die yorsch lagt, N ietyerbindungen  
auf G leitw iderstand und nicht au f S ch erfestig 
k e it z u berechnen, w eil in folge des G leitw ider
standes eine Scherbeanspruchung der N ietschiifte  
zunachst nicht auftreten kann. V erfasser fand  
fiir N ickelstahl-N ietyerbindungen, daB m erkliches 
G leiten bereits m eist bei B elastungen auftritt, 
die unterhalb der N u tzlast yon Schw eiBeisen- 
nietungen mit g leich er N ietzah l und gleichem  
N ietdurchm esser liegen . D asselbe wurde dann 
auch fiir Schw eiBeisennietungen fe s tg e ste llt . V er- 
fasser halt es daher auf Grund seiner V ersuche 
nicht fiir richtig , N ietyerbindungen auf G leit
w iderstand zu berechnen.

D as G leiten w ar, w ie es auch schon durch 
v. Bach beobachtet w urde, auf den beiden Stirn- 
flilchen der N ietyerbindungen yerschieden stark. 
N ach den einzelnen B elastungen  w urden die N ie t
yerbindungen w ieder en tlastet. E s ze ig te  sich  
dabei ste ts , daB ein te ilw eises Z uriickgleiten der 
aufeinander yerschobenen B leche stattfand . E s  
wurde daher im V ersuchsbericht das federnde  
und bleibende G leiten angegeben. E rsteres be
deutet die G leitstreck e wahrend der B elastung, 
le tz tere s  die G leitstrecke wahrend der E ntlastu ng  
nach erfo lg ter  B elastung.

Fiir N ick elstah ln iete  erscheint es zw eckm aBig, 
in A nbetracht der groBen S cherfestigkeit den 
Schaftdurchinesser k leiner zu w ahlen, a is es bislier 
bei Schw eiB eisen- oder F luB eisennieten  fiir die 
betreffende B lech stark e iiblich w ar. A ndernfalls 
diirfte haufig die N iette ilu n g  zu groB ausfallen, 
w as m it R iicksicht auf das V erstem m en und den 
G leitw iderstand nicht w iinschensw ert erscheint. 
E s is t  nam entlich bei schw acheren B lechen eine 
Y ergroBerung des Kopfdurchm essers angebracht, 
um einem H indurchziehen des K opfes durch das 
B lech  yorzubeugen.
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Gleich groBes G leiten der vern ieteten  T eile  
aufeinander trat bei N ieten  mit groBerem Scliaft- 
durchmesser verhaltnism ilflig  friiher auf ais bei 
N ieten  m it kleinem  Schaftdurchm esser. D er Grund 
hierfiir diirfte darin liegen , daB starkę N ieten  
naturgęmślB fiir*dicke B leche ven ven d et werden  
und dicke B leche sich nicht so vollkom m en auf- 
einanderpressen lassen  w ie diinne B leche. E ine 
kiinstliche V erlilngerung des N ietsch aftes durch 
B eilagen  vergro6erte das G leiten. V erstem m en  
verringerte zw ar das G leiten, aber nur w enig . 
V erstem m eu der N ietkopfe w ar h insichtlich des 
G leitens w irksam er ais V erstem m en der B lech- 
ritnder. E s diirfte dies zum T eil darauf zuriick- 
zufiihren sein , daB w egen der groBen F estigk e it  
der N ickelstah ln iete  der A bstand der N iete  vom  
Blechraiule groBer ais bei Schw eiBeisennieten  
gew ilhlt werden muBte. H insichtlich  des G lei
tens erw iesen  sich N ick elstah l- und SchweiB- 
eisenniote etw a g le ich w ertig . B ei Laschen- 
nietungen w ar das G leiten groBer ais bei U eber- 
lappungsnietungen von gleich er B ruchfestigkeit.

D ie 98 untersuchten N ietverbindungen w aren  
durch H andnietung. PreBlufthiim m er, hydrau-

lisclie N iet])ressen, elektrisch-hydraulisclie N iet- 
pressen  und PreB luft-N ietpressen  h ergeste llt. 
K eines dieser verschiedenen N ietverfahren  
erw ies sich hinsichtlich des G leitens in allen  
F allen  ais das beste, es ze ig te  sich vielm elir, 
daB die yerschiedenen N ietverfahren  im all- 
gem einen ziem lich g leich w ertig  sind. D as G leiten  
der yern ieteten  T eile  aufeinander diirfte auch 
w eniger durch das N ietverfahren ais durch die 
Oberttiichenbeschaffenheit der zu vernietenden  
T eile  und durch die Zeitdauer, wiihrend der der 
N ietstem pel auf dem SchlieBkopfe nach der SchlieB- 
kopfbildung verbleibt, bedingt sein.

E ntsprechend der groBen F estig k e it und Hilrte 
des N ickelstah les gegeniiber dem bisherigen N iet- 
eisen w ar zum Schlagen der N iete  ein hoherer 
A rbeitsaufw and erforderlich. In den Fitllen, in 
denen der K raftbedarf der N ietpresse olme 
w eiteres mefibar w ar, ergab sich, daB im V er- 
gle ich  zu Schw eiB eisennieten ein um etw a 25 °/o 
hoherer PreBdruck zur SchlieBkopfbildung erfor
derlich w ar. D ies diirfte in A nbetracht der auBer- 
ordentlicbhohen F estig k e it der N ickelstah l-N ietver- 
bindungen kein zu schw erw iegender N acliteil sein.

Die Berechnung steinerner W inderhitzer unter Zugrundelegung des 
Warmeleitungsvermógens feuerfester Steine.

(M itteilungen aus dem eisenhuttenm ilnnischen In stitu t der B ergakadem ie in C lausthal.)

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

(SchluB von Soito 1112.)

Dio B erechnung dos W inderhitzors.

^ t e l l e n  w ir die A u fgab e, fiir eine gegebene  
W indtem peratur, ein gegebenes S teingew ich t, 

eine gegebene Stundenzahl fiir die Gas- und 
W indperiode die notige H eizfliiclie =  q zu finden, 
so tr itt auBer dem W erte  q noch der Tem pe- 
raturunterschied ( t i— 12) a is Unbekannte in der 
Form el auf. W ir  miissen also zw ei G leichungen  
haben und griinden die erste  au f die S teinge- 
w ichtsm enge, die zw eite  auf die aus dem qcm 
sekundlich ausflieBende W iirm em enge. A u f diese 
W eise  findet beides, S t e i n g e w i c h t  u n d  H e i z -  
f lii c h e ,  B erucksichtigung, und so muB es auch 
sein . D er Gang der B erechnung soli an einem  
B eisp iel erlilutert w erden:

D er in Abbild. 3 S. 1 0 6 3  d argestellte  W ind
erh itzer b esitz t bei einer H ohe von 25  m ein S tein 
gew icht von 3 9 0  0 0 0  k g , auBerdem nehmen 
2 1 5  qm H eizflilche in der K uppel, im V er- 
brennungsschacht und unterhalb des Fachw erks 
te il, die aber nur mit der halben D icke der 
F achw erksteine =  0 ,0 3 7  m in  A nsatz gebracht 
werden sollen . G e s a m t e s  S t e i n g e w i c h t  
=  39 0  14 =  4 0 4  t, F a c h w e r k s t e i n d i c k e
=  75 mm. E s sollen drei W inderh itzer zu-

sarnmen arbeiten, einer au f W ind , zw ei auf Gas. 
D er Q u e r s c h n i t t  d e r  H e i z k a n a l e  is t 130  
X  130  mm.

D ie stiindliche W indm enge betriigt 25 359  kg, 
die von 2 5 °  au f 7 8 0  ° im M ittel erwiirmt w er
den soli. D iese Tem peratur wird ungefiihr 
7 5 0  ° in der H ochofenringleitung entsprechen, 
auf w elclie sich die eingetragenen  Zalilen des 
K urvenblatts beziehen. (Spez. W arm e der L uft 
bei dieser Tem peratur =  0 ,2 4 2 .)

B efindet sich der W inderhitzer am Ende der 
G asperiode, so sind die Steine durch und durch 
erh itzt, indem sie die vo lle  Tem peratur der 
F euergase angenommen haben. D iese  laBt sich  
m it H ilfe  des K uryenblatts bestimm en. D ie in 
der G asperiode erreichten H ochsttem peraturen  
sind 1 1 5 0 ° ,  1 0 4 0  °, 1040  °, 1 0 5 0  °, 1 0 2 0 ° ,  
1 0 i 0 ° ,  im M ittel 1 0 6 5  °, in der Kuppel ge- 
m essen. D ieser Tem peratur entspricht eine 
E ssen tem peratur von 35 0  °.

D ie m ittlere Tem peratur zw ischen 1 0 6 5  0 
und 3 5 0  0 ergibt sich aus sechs gedachten Ab- 
lesungen, die jede um 20  %  niedriger sein so li: 
10 6 5  °, 85 2  °, 68 2  5 4 6  °, 4 3 7  °, 3 4 9  °, im
M ittel 655  °, gegeniiber 7 0 8  w elclie das 
arithm etische M ittel darstellen  wiirde. E s sind
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am Eiule der G asperiode in  den feuerfesten  
Steincn aufgespeichert

404 000 X  0,252 X  655 =  66 810 000 “WE. 
Innerhalb der einstiindigen W indperiode entfiihrt 
der W ind

25 359 X  0,242 X  (780 — 25) =  4 633 100 WE.

E s w ird eine Abkiihlung bedingt im Sinne 
der G leichung

66 800 000 : 4 633 100 =  655 : x 
x  =  Tem peraturabfall =  46 0

D iese  Zahl 
des Steinstabes  

In der 
w erden die 
abgekiihlt

g ib t
an.

einen W ert in  der M itte

nUchsten U m gebung der H eizkanale  
Steine ungefa.hr doppelt so stark  

sein ( =  2 X  46 =  9 2 ° ) , m itten im 
Innern aber ihre Teni-

‘M

7tff£S

^ peratur annilherndbei- 
liaben

I1 nrgig *4i

i * }  
§3 'o

Abbildung 5.

W
(ti -  t» ).

1

ka (2 +  \ / v  ) ki
(ti -  ts)

W  =  sekundliche W arm em enge, wahrend dor Gas- 
4633100

poriode einflieBend =  X  1000 =  641000 Cal.
» ooUU

h — t2 =  46°
L =  3,75 cm

Die Gasgeschwindigkeit v wird erm ittelt aus
Q fv =  j,- ’ Qo =  3,82 cbm 

92
t =  —  . 655 =  600°*100

Q t
/2 7 3 4 - 600\

=  3 - 8 2 ( ^ f - )  =  ' 2 ’ 5  c b m

* Dio durchschnittliche Gastem poratur ist =  92 o/o 
dor Hochsttem peratur.

F  =  freier Fachw erksquerschnitt =  7,2 qm 
12 5

y =  — ’ ■ —- 1,73 m =  173 cm 
7,2

W —  13
2 +  V T  = 1 5
k a =  0,00004

kl =  0,0014 bei G55-± ( 6f - 46) =  630°

641000q =
46 [o ,00004 .1 5

=  13900 . [1670 +  2680] =  6040000  qcm =  6040 qm.

In W irklichkeit sind nur 5 1 0 0  qm H e iz 
flache vorlianden, also etw a 15 °/o w eniger. D er 
U nterschied kann darin begriindet sein, dafi 
unsere ICoeffizienten zu niedrig gew ah lt sind, 
aber es kann auch sein, daB bei dem B etriebe  
mit zw eistiind iger G asperiode keine normalen  
Y erhaltn isse bestehen und der W inderh itzer ge-  
w isserm aBen von dem an gesetzten  F e tt lebt.

Z w eifellos is t  der W inderh itzer in unserer 
P eriode von nachm ittags 3 Uhr bis m orgens 
6 Uhr stark  ab gefa llen , so dafi seine W ind- 
tem peratur auf 7 1 5 °  h eru n terg in g ; dann is t er 
in den folgenden zw ei Stunden w ieder lioch auf- 
g eh eizt. W enn dieses le tztgen an n te  A ufheizen  
(w ahrscheinlich m it sehr guten  Gasen) nicht ge-  
g liick t w ilre, so w iirde er immer kalter ge-  
worden sein , und es hatte geh e iB en : er is t  iiber- 
anstrengt undhateineum  15 °/o zuk leineH eizflache. 
Selbstverstandlich  is t  es n otw en d ig , eine aus- 
reichende R eserve zu geben. D iese is t  in unserem  
F alle  dadurch gek en n ze ich n et, daB m eist v ier  
W inderhitzer, s ta tt unserer drei im B etriebe sind.

D iese  R eserye muB gegeben  werden in Riick- 
sicht darauf, daB ze itw e ise  ein W inderh itzer  
aufier B etrieb  kommt, um gerein ig t zu werden, 
ferner daB erfahrungsgem aB W inderhitzer, die 
lange Z eit nicht gere in ig t sind, erheblich in 
ihrer L eistu ng nachlassen, und schliefilich auch, 
daB die H ochofengase oft stark  an H eizw ert 
verlieren . Dafi Krusten von Staub so nacli- 
te ilig  w irken, kann man sich erk laren , w enn  
man annimmt, dafi G ichtstaub einen noch v ie l 
schlechteren L eitungskoeffizienten  hat ais feuer
feste  Steine. Jlan kann Gichtstaub m it E r
fo lg  ais Iso liersch icht fiir D am pfleitungen be
nutzen. E r wird sich also w ohl ahnlich ver- 
halten  w ie Infusorienerde, dereń L eitungs- 
koeflizient etw a halb so grofi is t  w ie der der 
feuerfesten  Steine bei g leicher Tem peratur.

M it H ilfe  derselben Form cln und G leicliungen  
kann man auch andere Grofien berechnen, z . B. 
die erzielbare W indtem peratur bei gegebener  
H eizflache, die Zeitdauer, w elche der Gasperiode 
zugrunde g e le g t  w erden mufi usw.

H ilfsm ittel zur E rzielung lioher W ind- 
tom peratureu.

Man mufi die H e i z f l a c h e  v e r  m e h r  en . 
B eh alt man im iibrigen die Y erhaltn isse bei, so

+  3’75 1 ' 0,0014J

y i  ^  i ^
^  behalten haben (ver- 

"I gleiche Abbildung 5). 
" ° ' T reten  nun die Gase

w ieder ein, so besteht 
ihre A ufgabe darin, 
den alten Zustand vo l- 
ligw iederherzu stellen , 
d. h. den Tem peratur- 
unterschied im Stein- 
stab bei L  =  3 ,7 5  cm 

von 9 2 °  auf 0 °  zuriickzubringen. Dabei se tz t  
der Stein  einen L eitungsw iderstand entgegen , der 
uberwunden werden muB. D er durchschnittliche 
T em peraturunterschied im Y erlau f der G asperiode, 
mit dem gereclm et werden muB, is t  der W ert  
von 46  °. In der G asperiode muB dieselbe 
W arm em enge, die in der W indperiode ausgeflossen  
is t , w ieder einilieBen. E s besteht nur der U nter
schied, dafi die G asperiode zw ei Stunden und 
der Gaskorper eine andere G eschw indigkeit hat.

Dio Borochnung der H eizilache.
D ie H eizflache des W inderh itzers wird nach 

der Form el 2) berechnet:

j _ . „ _ w ' L T ( ^ T j + E ;]
L - q -------
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ste ig t in g leicher W eise  auch die S teingew ichts- 
m enge; infolgedessen  verm im lert sich der Tem- 
peraturabfall des Fachw erkes. E in B eisp iel wird  
dies am besten bestatigon .

U nser W in derh itzer so li beibehalten werden, 
nur so li eine solche Erhohung eintreten , dafi die 
H eizflache um 50 °/o verm ehrt w ird. In g le i
cher W eise  verm ehrt sich dann auch das w irk- 
same Steingew ich t. E s besteht G leichgew icht 
der W erte , w enn die W indtem peratur sta tt 7 8 0 °  
9 1 0 °  bet.rilgt. D iese  W indtem peratur kann also  
erzie lt werden.

E s bestehen dann folgende Ziffern:
In den Stoinen aufgespeicherte W arm em enge =  

6G 800 000 +  33 400 000 =  100 200 000 W E.
W arniekapazitiit des W indes =

25 360 X  0.242 X  (910 — 25) =  5 431 000 W E.
100 200 0 0 0 : 5 431000 =  655 : x, wobei x = T e ra p e -  

raturabfall des Steinkorpers im Laufe der W ind- 
periodo bedeutet. Tem peraturabfall = 3 6 °

Es muB dann die Heizflache yorhanden se in :

<1 =  W . [ ka (2 -i- V v  ) +  ^  1 ’
(tl — U)

dabei b leib t der K lam m erauB druck unseres obigon  
B e isp ie ls  b e s te h e n :

B4B1 000 X  1000 =  7MOOO Ca]_
2 X  3600

,  _  ^ 0 0 0  [ 1 M 0 + .M 80 I _  8> 000 x  „ 50

q =  91 350 000 qcm =  9135 qm.

D ies E rgebnis stim m t gen iigend; denn bei 
der V erm ehrung der vorher berechneten H eiz 
flache wiirden 9 0 6 0  qm herauskommen. Man 
wiirde alsdann einen W inderh itzer von 30  m 
F achw erkshohe und 35  m gan zer  Hohe erlialten.

E in anderes M ittel, um hohere W indtem pe- 
raturen zu erzielen , w&re die E r h o h u n g  d e s  
H e i z w e r t e s  d e r  G a s e .  E s is t  aber aus- 
gesch lossen , den K ohlenoxydgehalt der G icht- 
gase absichtlich zu h eb en , denn dies konnte nur 
durch Mehraufwand an K oks geschehen.

W a s anderes is t  es mit dem W asserdam pf- 
gelia lt der G ichtgase. H ier kann durch energisches  
Herunterkiihlen y ie l geschehen. E ine Berechnung, 
die ich vor einer B eih e  von Jahren fiir ein  
Luxem burger H ochofenw erk anstęllte , ergab eine 
Erhohung der V erbrennungstem peratur von 17 
bis 2 0 ° , wenn man die G ichtgase auf nur 4 5 °  
herunterkiihlte und iliren W asserdam pfgehalt von  
10 4  g  auf 65 g  im cbm herunterbrachte.

E ine Erhohung der W indtem peratur durch 
Abilnderung der D icke der F achw erksteine  
bew irken zu w ollen , w are yergeb liches Bemiihen, 
w ie aus den folgenden Ausfiihrungen ersichtlich  
sein  w ird.

D ie W it r m e b i la n z  d e s  W i n d e r h i t z e r s  
verdient in diesem F a lle  B eachtu ng, w eil sie  
A ufschlufi iiber die grofie G ichtgasm enge gibt, 
w elche aufgew endet werden muB.

D ie  R echnung is t  sehr e in fa ch : D ie W arm e- 
ausgabe h at drei Ziffern: 1. die vom W indę mit- 
genom m ene W arm e, 2 . die von den E ssengasen  
entfiihrte W arm e, 3. die an die U m gebung durch 
L eitun g und Strahlung abgegebene W arm em enge.

D ie Ziffer 1. w ach stim S in n e der hoheren W ind
tem peratur, im Verhilltnis von (7 8 0 —2 5 ):  (9 1 0 —25 )  
=  100 : 1 1 7 , also um 17o/0 . Im gleichen  Sinne 
yerm ehrt sich die M enge der E ssen gase, also 
auch die W arm em enge unter 2. D agegen  ver- 
inehrt sich die Ziffer 3 ungefahr im Sinne der 
Yerm elirung der H eizfliiche, also um annahernd 
50 »/o.

D ies wird einleuchten, wenn man bedenkt, 
dafi die Yerm ehrung der H eizflache durch eine 
entsprechende Yerm ehrung der Holie des W ind
erhitzers erfo lg t. Dadurch wird in gleichem  
Sinne die Oberflache verm ehrt und mit ilrr die 
V erluste  an die Um gebung. B ei genauerer B e
rechnung ste llt  sich die Verm ehrung auf 40 °/o 
sta tt 50  o/o ein.

D ie W arm eausgabe unseres F a lls  w iirde sich  
folgenderm afien g e s ta lte n :
1. W inderwarm ung 4633100 -j- 17% =  5400 000 W E.
2. Essengase . . 2 908 400 - f - 17% =  3400000 „
3. Y erluste . . . 1360 100 - j - 40%  =  1 900000

Zusammen 10700000 W E.

gegeniiber 8 9 0 2  0 0 0  W E . der urspriinglichen  
W arm ebilanz. E s hat also ein Z ugang von  
1 80 0  0 0 0  W E . =  rund 20°/o stattgefunden.

W ahrend bei 7 8 0 °  W indtem peratur 54°/o der 
H ochofengase zur Bedienung der W inderh itzer  
ausreichten, sind bei 9 1 0 °  W indtem peratur 65°/o  
notw endig.

Dafi in solchem F a lle  die H ochofen oft 
nicht einmal ihren eigenen B edarf an D am pf 
aus den G ichtgasen bestreiten konnen, fa lls nicht 
G ichtgasm aschinen fiir E ntlastung sorgen, leuchtet 
ohne w eiteres ein. D ie Zeiten, in denen man im 
M inetterevier mit 29  °/o G ichtgasanteil fiir die 
W inderhitzer rechnen durfte, oder es w enigstens  
zu diirfen g laubte, sind vorbei.

D ie TorgiŁnge in  der W indporiodo.

B isher haben w ir die W indperiode aus dem 
Spiel gelassen  und unsere Schlufifolgerungen auf 
die Beobachtung der G asperiode g estiitz t. D azu  
w ar ein guter Grund yorhanden. In der G as
periode haben w ir nichts mit der W a r m e -  
s t r a h lu n g  zu tun, w as aber fiir die W indperiode  
zutrifft. V orbedingung fur die W annestrah lung  
is t  die F lachę eines festen  oder fliissigen K orpers, 
die w arm er is t  ais die Um gebung. In der Gas
periode feh lt diese V orbedingung. D ie F euer- 
gase  sind warmer ais die Steinflache; in fo lge
dessen kann diese nicht strahlen. In der W in d 
periode is t  dies anders, h ier is t  die Steinflache  
w arm er. Ein B lick  auf das K urvenblatt gibt 
Einblick in das W esen  der Strahlung. D ie  K urve  
der Innentem peratur ze ig t in der W indperiode
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eine v ie l hohere Tem peratur a is die des W indes, 
obwohl dieser den Kuppelraum erfiillt. D er Grund 
lieg t darin, daB L uft und Gas unempfiinglich sind 
fiir die strablende Wftrme, aber ein fester K orper, 
in  unserem F a lle  der K orper des Tlierm oelem ents, 
die Stralilen aufnimmt.

In gleicber W eise  lassen auch die Sonnen- 
strahlen die L uft ka lt. D iese erwilrm t sich  
in ittelbar, indem sie den durch die Strahlen  
erw arm ten Erdboden beriihrt und in fo lge der 
W arm eleitung seine W arnie aufnimmt.

W ir  konnen an diese Ausfiihrungen eine B e- 
trachtung bei unserem W inderh itzer kniipfen, die 
erlaubt, ein U rte il iiber die g iin stig ste  Starkę  
der F acliw erksteine zu fallen.

Die F rage der Starkę der F acliw erksteine.

D enken w ir uns w ieder einen Steinstab von  
1 qcm Q uerschnitt, so flieBt aus der Stirntlache 
in der W indperiode eine W arm em enge W  sekund- 
licli aus. D ieses AusflieBen von W arm e muB 
ein T em peraturgefalle bedingen, das sich fiir den 
Endpunkt der W indperiode berechnen laflt. W ir  
erhalten aus unserer H auptform el 2

5) t l —ti = W .
r .  l  . _  +  j f . i

r |_ ko . (2 +  \/y  ) ki J

W : 4 633100 X  1000
q

1282 000 Cal.
1 X  3600 

Q t. „  „  (273 +  t)y =  _ ,  Q t =  Qo T ^

Q0 =  5,46 cb m ;
t =  M ittelwert aus 780° und 25", 

der im Sinne folgender B etrachtung erm ittelt 
werden soli.

G ase und W ind haben im W inderh itzer ent- 
g eg en g ese tz te  R ichtung; infolgedessen  konnen 
w ir vom G egenstroniprinzip sprechen, wenn auch 
die S te tig k e it der G as-und W indtem peraturen, w ie  
sie in einem R ekuperator bestelit, n icht vor- 
lianden is t. F iir die E rm ittelung des durch- 
sclm ittlichen Tem peraturunterschiedes g ilt  das 
unten gegebene Schćm a:

K u p p e l
D urchschnittliche Kuppel- Durchschnittliche W ind-

tem peratur in der'W ind
periode =  785° 

Mittelwert zwischen 
Kuppel- und Essentem- 

peratur gesucht =  x 
A nfangstem peratur des 

W indes =  25°

Vm =
V ,—Y2 293— 195

ln
Vi

ln 293
9 S 

ln 1.503
98

2,3 . 0,177 :241°

Ys 195
Dann ist der gesuchte Mittelwert x 

t  =  359°.

Dcmnach ist Qt =  5 ,46 .2 ,3  =  12,6 cbm

y =  =  1,74 m =  174 cm
‘,2

\ / 7 =  13; 2 -f- \ /V  =  15 
q =  51 000 000 qcm 
ka =  0,00004

hi =  0,0014 bei C5- - + J 6n55~ l ^ l  =  ru„d 630°

-t» =

1
1282000 |_0,00004 X  15 0,

3,75 I
,0014 J

5 100000 
0,025 [1670 +  2680] =  109°

In unserer obigen B etrachtung hatten w ir  
g esa g t, daB die Tem peratur der Steinoberflache 
in den H eizziigeii ungefahr das D oppelte der Zahl 
4 6 °  =  92° betragen w urde. Es bestelit also  
eine A bw eichung, die bem erkenswert is t . D ie  
Zahl 109° deutet also an, daB die Steinober- 
flache der H eizziige  in der m ittleren L age  des 
W inderhitzers am Ende der W indperiode um 109°  
kalter gew orden ist.

E s soli nun dieselbe B erechnung bei einem  
W inderh itzer durchgefiihrt w erden, dessen Ab- 
m essungen beibehalten s in d ; nur sind die 
F ach w erk ziige aus S t e i n e n  v o n  5 cm  D ic k e ,  
an sta tt 7 ,5  cm geb ildet. D er E rfo lg  ist, daB 
die H eizfiache von 5 1 0 0  qm auf 0 4 0 0  qm ver- 
m elirt, dabei aber das w irksaine S teingew ich t 
von 4 0 4  t auf 32 3  t verm indert is t.

D ie V erm inderung der Steintem peratur, 
w elche bei der S teindicke von 7 ,5  cm 4 6 °  be
trug, s te llt  sich hier auf 59" , alsdann ergibt 
sich die Form el 5):

1 282 000 [1 6 7 0 +  1800]• ta = : 69°.

tem peratur in der Gas- 
periode =  980°

M ittelwert zwischen Kup- 
pol- und Esscntem peratur 

=  600°
Durchschnittliche Essen- 

tem peratur =  318°

E s s e
AYenn der Tem peraturunterschied oben Ys =  195°, 

und unten Yi =  293°, so ist der mittlere Tem peratur
unterschied*

64 000 000
S tellen  w ir dieselbe B etrachtu ng fiir den 

F ali an, daB derselbe W inderh itzer im F ach- 
w erk  mit S t e in e n  v o n  1 0 ,0  cm  D ic k e  aus- 
g ese tz t sei.

W irksam es S te in gew ich t =  4 7 4  t, H eizfiache  
=  4 0 2 0  qin, V erm inderung der durchsclm ittlichen  
Steintem peratur —  39 °.

1 282 000 [1070 +  3570] , „
tl — t2 = ------------------------ --------- - =  161 °.

40 200 000
Z a h i e n t a f e l  6.

W i n d e r h i t z e r  be i  y e r s c h i e d e n e r  D i c k e  d e r  
F a c l i w e r k s t e i n e .

Steindicke in cm 5 7,5 10

W irksam es Steingewicht . t 323 404 474
H e iz f ia c h e ...................... qm 6400 5100 4020
Durchschnittlich. Tem peratur-

abfall des Steinkorpers °C. 59 46 39
S Dieselbe Zahl yerdoppelt °C. 118 92 78
Berechneter Tem peraturabfall

der Steinoberflache . °C. 69 109 167
d. i. weniger . . . . °C. 49 -- —

m e h r ......................0 C. — 17 89

600—241° =

* H a u s b r a n d :  Yerdampfen, Kondensieren und 
Kiihlen. 1904 S. 4.

D iese Zalilen sollen zu einer graphischen  
D arstellung  benutzt w erden. A llgem ein g ilt  
Abbildung 6. D enkt man die Abkiihlungskurven  
ais gerade und tragt sie in regelm aBigen Zeit- 
raumen auf, so kommt man am Ende der W ind
periode an eine K urve (A B ), dereń A nfangs-
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punkt entw eder links (A 3) oder rechts ( A j  
oder gerade auf der T rennungslin ie inm itten des 
F acliw erksteines (A 2) Iiegen kann. Im F a lle  
A , is t ein T e il des S teinstabes unberiihrt ge-  
blieben, er enthalt noch W arnie, die unbenutzt

A7 ćo TS

ausgeflossen.

k—l *//o/Ae S/emcffc/re

Abbildung 6.

bleibt, im F a lle  A 3 is t  der Stein  v o rze itig  aus- 
gepum pt; es fliefit in dem letzten  Zeitraum e 
(A 2 A 3) nur noch w en ig  W arm e aus. In dem 
le tzten  F a lle  A 2 is t  der norm ale Zustand ge- 
geben. Am Ende der W indperiode is t  gerade  
alle W arm e, die ausfliefien soli,
Es besteht im M ittel- 
punkte des Steines noch 
die urspriingJiche Tem 
peratur, w as im ersten  
F alle  nicht zutrifft.

T ragt man nun die 
Zahlen der Zahlen
tafel im Sinne der A b
bildung 6 auf, indem  
man eine gem einsam e 
Grundlinie benutzt und 
die M ittelpunkte der 
Steinstabe mit dem 
m ittleren  T em peratur-
punkt zusam m enfallen laB t, so erhalt man fol- 
gendes B ild  (Abbildung 7):

Man sieht, daB bei 3 ,7 5  cm und 5 cm 
Steindicke ein Stiick L ( iibrig bleibt, ais nutz- 
loser A bschnitt des S teinstabes. E s lie g t  der 
F ali A ! vor, bei L  =  3 ,75  cm aber in sehr ge- 
ringem MaBe. B ei 2 ,5  cm Steindicke lieg t F a li 
A 3 vor, es feh lt ein sehr erhebliches Stiick  
Stein lange.

D em nach miiBte die ideale Steindicke bei 
etw as w en iger ais 75 mm, etw a bei 65 mm 
liegen . Ich n eige aber zu der A nsicht, daB es 
besser is t , 75 bis 70 mm zu w ahlen, w eil der 
durchschnittliche L eitungskoeffizient der erhitzten  
W inderhitzersteine =  k! hoher ais in unserem  
F alle  is t  und eine Verm inderung der Zahl 1 0 9 °  
veranlaBt. Es wird dann ganz oder sehr nahe der 
normale F a li eintreten , in welchem  L i =  N uli 
wird. B autechnische R iicksichten werden bei 
dieser S teinstarke auch sehr gut gew ahrt werden.

U eber diese S teinstarke hinauszugehen, ware  
im Sinne obiger B etrachtungen yerfeh lt und 
auch in Hinblick darauf, daB der W inderh itzer

eine v iel zu kleine H eizflache haben wurde. 
Man miiBte, um ihn unserem W in derh itzer mit 
75 mm Steindicke g le ich w ertig  zu machen, 
seine F achw erkshohe um rund 3 0 ° /o  vergroBern. 
D abei wiirden die K osten w egen  des hoheren 
Stein gew ich ts an sich schon v ie l grijfier sein . 
D er W inderh itzer m it 5 cm Steindicke hat eine 
v ie l groBere H eizflache ais bei 7 ,5  cm. D iese  
allein  kann aber n icht ais V orteil aufgefaB t 
werden, es mu fi immer das S teingew ich t be- 
riick sich tigt werden.

E s is t  also nicht an gangig , einen W in d
erh itzer ebenso w ie einen D am pfkessel led iglich  
au f Grund der H eizflache zu berechnen. Y er- 
suclie, die fruher an geste llt w urden, um auf 
K osten der G ew ichtsm enge die H eizflache zu ver- 
groBern (z . B . durchlochte Steine) ber uh ten auf 
irriger Grundlage.

DaB die A nsicht iiber die r ich tige S tein 
dicke nicht falsch is t, b esta tig t das K urven- 
blatt, w enn auch die Y erhaltn isse in dem 
Kuppelm auerwerk andere w ie im Fachw erk  
sind. E s fliefit h ier W arm e nach auBen durch 
und g esta lte t  die Einfuhr von W arm e giinstiger.

Abbildung 7.

W enn unter diesen Umstanden in der Kuppel die 
Grenze des toten  Steins bei 50  mm T iefe  lieg t, 
so wird es nicht befremden, w enn im Fachw erk  
diese G renze sich bei 35 bis 3 7 ,5  mm befindet.

Der T em peraturabfall des TYiudos.

N ach A usw eis des K urvenblatts yerm indert 
sich die W indtem peratur im L aufe der W ind 
periode um 1 1 0 ° . Man w ird den W ert fiir 
andere V erhaltn isse am besten finden, wenn  
man sie in B eziehung zu den W erten  der 
durchschnittlichen E rniedrigung der Steinkorper- 
tem peratur se tz t.

In unserem F a lle  is t d ieser W ert 4 6 ° ;  is t  
er unter anderen V erhaltnissen 5 6 ° , so betragt  
der Tem peraturabfall aller  W ahrschein lichkeit 

56
nach 110 X  ' =  12 4 0 u s. f.

46
L eg t man W ert darauf, einen geringen T em 

peraturabfall zu haben, so muB die A nzahl der 
W inderhitzer derartig verm ehrt w erden. daB 
man bei einstiindigem  W ech sel zw ei W inderh itzer  
bestandig auf W ind halten kann.



1152 Stalli und Eisen. Zusćhriften  an die Redaktion. 29. Jahrg . Nr. 30.

Zusćhriften an die Redaktion.
{Fiir die u n te r d ie se r  R ubrik  erscheinenden  A rtikel U bernim m t d ie R edaktion keine V erantw ortung.)

Zur G esch ich te  des Eisens.

Der lehrreiche Y ortrag des Hrn. O tto  V o g e l  
iiber das Y e r z i n n e n  v o n  M e t a l l g e g o n -  
s t a n d e n *  hat die Aufraorksam keit w ieder auf 
die Y orgesch ich te des w ich tig sten  Baum aterials 
der heutigon  Technik, des E isens, ge len k t und  
nach gew iesen , dafi sogar das Y erzinnen  desselbon  
sehr w e it in  dio graue V orzeit zuriickroicht.

W ennschon os nun n ich t unw ahrsoheinlich  
ist, dafi dio B ezeichnung „woifios E isen “ fiir das 
in  der Form  von Gosclionken der Indier an 
A lexandor don Grofien gobotono M ateriał sich auf 
vorzinntes E ison beziehen konno, so kann doch 
zunachst ein gew en d ot w erden, dafi m an E isen  
ais Rohm aterial kaum  jo w ird verzinnt haben. 
N ach don Fundon in Babylon kam das E isen, w ie  
s. Z. boi uns, in  K lum penform  — V ogelziehen  — 
w io es die Frischeroi lioferte, in  don Handel, 
dereń V orzinnen w oh l koinen Z w eck  gehab t hatte. 
W aren es abor fertige Goriito, also ganz w esen t-  
lich w ertvollere Goschenko, so diirften dioso w ohl 
entsprochend bozeichnot und n ich t unter dem  
N am en des Rohm aterials aufgefUhrt w ordon sein.

Ganz abgesehon hiervon mufi darauf auf- 
merksam gem ach t w erden, dafi die B ezeichnung  
derM etallo im A ltertum  ais sehr unsicherangeselion  
w erden mufi. Durch die EntzifTorung dor Hiero- 
glyphon  hat sieli herausgestellt, dafi dio yerscliie- 
denon M etalle w on igsten s bei den alten  A egyptern  
nich t m it dor gen ijgenden  Schiirfo von einander  
untersehieden w urden. So hiofi z. B. Silber: 
„W eifies Gold“. Gold g a lt also ais Inbegrid  y ie l
le ich t der dam aligen Edolm etalle. Hiernach  
kon n te  sich die B ezeichnung „W eifies E ison“ 
ebensogu t auf irgend oin andoros w onigor edles 
Motali bozogen haben.

M erkwiirdig is t beim  Eison, dafi es den alten  
A egyp tern  zw ar sicher bekannt war, dafi dies aber, 
nach dem beriihm ten A egyp to logen  L e p s iu s ,* *  
bis heu te aus M angel an chronologisch gosiohertem  
m onum entalem  N acliw eis, n ich t m it Sicherheit 
behauptet w erden kann. D em gegeniiber stoht 
indesson der Fund der eisernen Sicliel*** von  
B elzoni zu Karnack, w elcho auf 500 v. Chr. an- 
gegeb en  w ird, so w ie  die neuere Forschung.
— Im Band 1873 der „Zeitschr. f. A og. Spraohe 
und A ltertum skunde" berichtet Prof. E i s e n -  
lo l ir  aus dem grofion Papyros H a r r is  yon  
der A n b etu n g  dos K onigs Rarnsos: „Ich m achte  
Dir eine gehoim e K apelle von  gu tem  Granit-

* „Stahl und Eisen" 1909 S. 56 bis 62.
** L e p s i u s :  »Kupfor und Eisen* („Zeitscbrift fiir 

Aegyptische Sprache und A ltertum skunde“, 1872 
Seite 114).

*** Aus B e c k :  „Geschichte des Eisens“.

Stein , dio R iogel an ihr von gehśirtotem
E is o n ............. “ Fernor z itiert Prof. H. B r u g s c h ,
der H erausgeber der gen an n ten  Z eitsehrift, im  
Bando 1881 aus dem O s i r i s - M y s t e r i u m  
folgendo S te l lo : „Man bringo herbei ein  Gospann  
schw arzer Kiihe. Ihr Joch  soi von Palm enholz, 
ihr P llug von  Tamarindonholz, sein  E isen  von  
Schwarzkupfor." Hiernach is t nun doch das bis 
dahin yorm ifito W ort „E isen“ unter den H ieio- 
glyphen  yorhanden, w en n  es im  letztoren  Falle  
n ich t bosser m it (Pflug)-„schar“ h atte  iibersetzt 
w erden m iissen. Donn das Materiał Kupfer be- 
z ieh t sich doch w oh l nur auf die N achbildung dos 
fiir den Gott bestim m ten  Pfluges, kaum auf das 
w irklich  damals fiir Pflugscharon yorw endete  
Materiał. Aber es lafit sich hier auch w ioder  
dor Y erdacht n ich t unterdrucken, dafi die Vor- 
bozeichnung „schwarz" denselben W ert haben  
konne, w ie  beim Silber die B ezeich nung „weifl", 
so dafi y ie lle ich t sogar unter dem „schw arzen“ 
Kupfer E isen  zu yerstohon sein  konnte. Donn an 
die houtige B ezoiclinung „Schw arzkupfer“ ais Roh- 
kupfer is t n ich t zu denken.

D iese A n n ah m e, dafi un ter „Schwarzom  
Kupfor“ E isen  zu yerstehen  soi, findet oine Stiitzo  
in  dem U  mstando, dafi E i s e n l o h r  nur zw ei Z eicben  
finden konnte, w elch e even t. E isen  bedeuten  
kijnnten, nam lich die beiden Z eichen „ te liset“ und 
„m on“. B eide Zeichen, bestehend — w io die 
m eisten  h ieroglyphischen W orte — aus einor 
grofioron Zahl von  Bildorn, entlia lten  nun aber 
m orkw urdigerw eise das Z eichen fiir K upfer und  
„tehset" noch das Z eichen fiir die Flam m e. Es 
w iire also w u n schensw ert, dafi die a ltagyp tisch e  
F orschung sich m it den E isen h iitten leu ten  bzw. 
M etallurgen in  nahere B eziehu ng setzte , um  hier 
grofiere Klarhoit zu  sehaffen.

Dafi das E ison iilter ais die Bronze sei, habe 
ich boroits in  dom „Buch der Erfindungen" * 
angedeutot. Hr. O t t o  V o g e l  ist zu meinor 
Freude dorselben A nsicht. Abor auch dieser 
Gedanke hat, w ie  ich kurzlich fand, schon liingst 
m afigebonden A usdruck gefunden . Im Jahro 1870 
berichtet L e p s i u s  in  seinom  A rtikel „Ueber 
die A nnahm e eines prahistorischen Z eitalters“ — 
nach ihm  bildon sich die beriihm ten Fouorstein- 
sp litter  noch tiiglich un ter dor M itw irkung der 
Sonne — : „Die beiden Kolosse A m enophis in
Thebon bostehen aus dem hiirtesten  Stein , dor 
iiberhaupt in A eg y p ten  yerarbeitet w urde, nam lich  
aus einem  K ieselconglom erat, dessen H aupt- 
bostandteil Quarz ist. Dio Masse is t so hart und

* Band YI, Seite 566, 1899 : „Die Y erarbeitung
von Kupfer und Bronze".
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sprode w io Glass, so dafi es unbegroiflich wiire, 
w io dio alton A ogypter im stande waron, dieson  
Stein  in so grofier V ollkom m onhoit zu boarboiton  
und dio schiirfston H ioroglyphen einzusclm eidon, 
w onn sio n ich t Stalli und E ison k an nton .“ — 
L e p s iu s  m ach ta lsd an n au f einen  k lein en  seharfen  
Bronzem oissol m it H olzstiel aufm erksam , dor sich  
in  dor Sam m lung P a s s a l a ą u a  in  Borlin bofindet. 
„Mit diosem Meifiol konne m an allordings ganz g u t  
K alkstoin boarboiton, nim m orm ohr aber Granit. 
D ieser w urde vor dom Polioron m it schw eron  
Spitzliiim m orn bearbeitet, w elclie , w io die Wir- 
kungon dor Sch lage zoigen , w edor von Stoin  noch  
yon Kupfor soin konnten . Da dio Hobraor den Stahl 
kannton, so k an n ten ilin  auch sicher die A ogypter.8
— Diose AouCerung dos beriihm ten Golehrten  
deckt sich nun auch y ie lle ich t m it dor ein ige  
Jahre spiiter von  E is  e n lo h r ,  w ie  oben angegeben, 
gebrachten U oborsetzung, w elcho von  g o h a r -  
t e t e m  E i s e n  spricht.

Es is t dahor durchaus n ich t unw ahrschein- 
lich dafi das unter Um stiindon lo icht durch Reduk
tion aus don E rzen zu erhaltende E isen  alter ist, ais 
die Bronzo, w elc lie  aus zw ei gan z yerschiedenen  
Fundorton ontstam m endon M etallen zusam m en- 
geschm olzon w orden muGte, und dali dio iib liche  
Roihonfolgo: „Bronzozeit, E isonzoit“, lediglich
dem U m stande entspriclit, dafi sich Bronze vor- 
ziiglich, E isen  gar n ich t dauernd in  der Erde 
biilt. Das E ison mufi sogar zur Z eit der alton  
A egyptor ais oin sehr ordiniires M etali gogolten  
habon, donn m an fin d et es nur sehr selton  ais 
Beigabe bei den M um ien, w eil es yon  den Priestern  
verboten wurdo. Man k en n t es abgosohen von  
don so lten en  Funden, nur aus don A bbildungen, 
w o os m oistons blau gefiirbt ist. D ies diirfte auf 
die bokannte A nlauffarbe zu beziohen soin.

W as nun die H orkunft dor betrellenden  
V olker betrilft, so doutet alles auf Indien, w olier  
die A egyptor ihr E isen bezogen  haben m usston. 
Ais E ingangspforte w ird bekanntlich  von  den 
Goschiebtsforschern dio Gegend w estlich  vom  
Himalaja angogoben, so dafi also T u r k e s t a n  
bzw. dor sudliche Teil yon  W estsibirion ais die 
U rlieim at desM onschen angesolion w erdon miiflte. 
Hier, in dor gem iifligten  Zono, und n ich t in der 
Glut yon  M esopotam ien, m ag die W iego der 
M enschhoit gestanden  habon, w en n  m an sie von  
einem  Z w oig ableiten  w ill. D enn die Erde war, 
w ie dio Pflanzon dor Y orw elt zeigon, friiher durch- 
w eg  warm or ais heuto, und nur dio nordlichen  
Teile boten  dio g iin stig sten  B edingungen  zur 
E xistonz des M onschon, freilich w esen tlich  beein- 
trach tig t durch den nach dom Pol zu abnohm en- 
den Tag. V on  diosem Zontrum  aus yerbreitete  
sich die M enschhoit nach Osten, Siiden und Norden  
und schu f dio m ongolischon, indischon und nor- 
dischen Yolkor. Dafi den letzteren  Yorziigliche Bo- 
dingungon yon  der N atur goboten  w urden, laCt 
sich y ie lle ich t aus ihrom W uchs schliofien. Dio 

X X X .!.

nordischenV 61kerzoigondievollkom m enstekorper- 
lich e E n tw ick lun g. Daher hat die Sage von  der Her- 
k u n ft der Gormanon von N orden her ihre guto  
B egriindung, und die Eskim os durften n ich t nach  
dem N orden yerzogono V olkorschafton sein , 
sondern trotz der eingotrotonon K alte dort vor- 
bliebono Rosto. — Dio nordischen Kiim pen zogon  
dann zur Sóo in  allo W elt, und zu Lande w est-  
lich yom  Ural w ieder nach dem Siiden, ihre 
StraCo deutlich durch Grabbauten bozoichnond. 
Dio Ilolden  von  Troja w aren nordischo Streitor, 
w io  dies vor etw a  20 Jahren an ihron N am on  
n ach gew iesen  w orden ist. Abor K ulturtriigor 
w aron sie n icht. D eutsohland erhielt seine K ultur  
durch dio Romer,* w olcho sich dort alsE roboreryor- 
te ilten  und uberall Z entren  fiir L andw irtschaft 
und Industrie an legten . T echnik  und Industrie  
w andorten  aus A sion  Uber den Norden Afrikas 
nach Europa. Das lornen w ir auch aus dem  
T acitus. Haedicke.

* *

Zu yorsteh en den  A usfiihrungen m ochto ich  
das F olgendo bem erken:

Zu A b s a t z  1. In m einem  V ortrag iiber das 
Y erzinnon  yon  M etallgegenstiinden in alter und  
neuer Z eit habe ich ganz allgem ein  von dor K u n s t  
d e s  Y o r z i n n e n s  gosprochen und gosagt: „ s ie  
reicht w e it  in  das graue A ltortum  und selbst bis 
in  dio vorhistorische Z eit zuriick.“

Z u  A b s a t z  2. A uch ich  glaube n i c h t ,  dafi 
man das R o h m a t e r ia l  je  verzinnt hat; aber 
w en n  die von  mir erw ahnten  100 T alonte „ferrum  
candidum “ w irklich  verzinntos E isen  bezw . W eifi- 
blech g ew esen  w aren, so konn te m an in  diesem  
F alle doch n ich t von „Rohm atoriala sprechen. 
Dio Franzosen bezeichnen das W eifibloch ja  auch 
ais „ fe r  b l a n c “. B em erken m ochto ich ferner, 
dafi dio Babylonier, yon  denen indessen  in m einein  
V ortrage gar n ich t die R ede war, n ich t nur 
„R ohm aterial“ hergeste llt habon. U n ter  den von  
V i c t o r  P l a c e  im  Palast von Khorsabad auf- 
gefund en en  Stiickon befanden sich z. B. auch  
Pfordegebisse. Ob diesolben yerzinn t w aren, woifi 
ich n icht. DaC die Babylonier das Z inn aber 
gek an n t habon, g eh t aus einer K oilinschrift aus der 
Z eit Sardanapals III. deutlich horyor.+*

Z u A b s a t z  3. A uch mir is t os sehr w ohl 
bekannt, dafi die B ezeichnung der M etalle im  
A ltertum  oino hochst unsichore war. Dr. J. E. 
P o l a k  sa g t an oinor S te lle* '*  ganz zutreffond: 
„W iihrend dio alton Y iilker gonau Gold, Silber 
und E isen  kannten , tr itt  schon bei Kupfor oine 
Y erw irrung ein, ebenso w erden Zinn und Blei

* Yergl. auch „Prom ethpus1*, Kr. 967, Th. W o l f ,  
„Das Eisen im A ltortum ”.

** Yg], Dr. L. B e c k :  „Gescliichte des E isens“ 
I. Band S. 134.

*** Dr. J. E. P o l a k :  „Die ile ta lle  nach persischen 
Quellen“. (Mitteilungen der AnthropologiBchen Ge- 
8ellgchaft in W ien“, 1888 S. 6.)
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n ich t genau  unterschieden, sondom  nur ais W eifi- 
und Schw arzerz (risas ol abied, rosas al asvod) 
bozoiehnet". P l i n i u s  nannte Zinn „plumbum  
candidum “ oder „plumbum album" zum U nterschiod  
von Blei „plumbum nigrum “. Dio a lten  Parsen  
haben zw ei A rton yon Zinn unterschieden, niim- 
lieh  „aonja paró-beregja“ und „aonja takhairja“ * 
Das N euporsische unterscbeidot houte noch woifies 
arziz (Zinn) und schw arzos arziz (Blei).** Ehem als 
bezeichnete man im R ussischen m it dem W orte 
„O low o8, das eigen tlic li Z inn bedeutet, auch das 
Blei (aus diesem  Grunde w ird w obl auch heute  
noch in W estruCland der B le istift „O lowok“ ge-  
nannt). Kupfer hoifit im Serbischen „mjed“; des- 
solben W ortes bed ient m an sich jedoch auch  
zur B ezeichnung der beiden w ich tig sten  K upfer- 
leg ieru n gen , nam licli von  M essing und Bronze. 
Das erste heifit „żuta m jed“, d. i. gelbes Kupfer, 
dielo tztere  „crvena m jed“, d. i. rotes Kupfer.*** Die 
Zahl dor B eisp iele liofie sieli le ich t noch vormehron.

Z u A b s a t z  4. In der Cheopspyram ide hat 
J. R. H i l l  oin E isenstiick  gofu nden , das som it 
iiber 4900 Jahr alt sein  s o l l . f

Z u  A b s a t z  5 m oehte icli daran erinnorn, dafi 
auch die a lten  B ew ohner M exikos dio beiden M etalle 
Kupfor und E isen  unter einom  G attungsnam en  
„topu tztli“ zusam m onfafiten und dann nach der 
Farbę u n tersch ied en : ch ich iltic  (rotes) tep u tztli 
d.i.K upfer und tliltic (d u n k les)tep u tz tli d .i.E isen .ff  

Z u A b s a t z G .  Dafi die alton A egypter, die nach  
F l i n d o r s  P e t r i  schon Diam antbohror zum  Be- 
arboiten dorhartesten Stoine verw ondet h a b en ,fj-f  
boreits den Stahl kannten, ist auch m eine un- 
m afigebliche M einung.§ Durch ontsprochende 
B ehandlung der Bronzo (Y erzinnen  bei hohor 
Tem peratur) kann man ihr zw ar eino grćifiero Hiirte 
erteilen, doch ro iclitau ch  diese nur zurB earbeitung  
w oicherer S te in e  aus.

Z u  A b s a t z  7. Um  n ich t w oitsch w eifig  zu 
w erden, m oehte ich auf oinen V ortrag yorw eisen, 
don dor D irektor des Kgl. Musoums fiir Volkor- 
kunde in Berlin, D r. F o l i x  v o n  L u s c l i a n ,  am

* Ygl. W. G e i g e r :  „Ostiranische K ultur im 
A ltertum *. Erlangen 1882. S. 149.

** Yergl. O. S c h r  ad e r : „Spracliyorgleichung und 
U rgeschicbte". II. Teil, 1. Abschnitt, S. 92. Jena  1906.

*** Yergl. R u d. K o u t : >Slawi8che Benennungen der 
cbemisclien Sto£fe«. „Chom.-Ztg.“ 1909 Nr. 33 S. 297. 

f  Ygl. Dr. L. B e ck : „Gesch. d. Eisens" S. 85 u .87.
T'}* Siehe Dr. L. B e c k :  „Geschichte des E isensu.

I. Bd. S. 369.
f t f  A. F a u c k :  „Zur Geschichte des Erdbohrens." 

Nach F l i n d e r s P e t r i :  „The Pyram ids and Tempels 
of Gizeli." (Bericht iiber den Allgemeinen Bergmanns- 
tag zu W ien. W ien 1889 S. 106.)

g Yergl. hierzu „Stahl u. Eisen“ 1896 S. 539 FuBnote.

Zur B est im m ung des N ick e ls
B ezugnohm end auf die E rw iderung yon  

W d o w  i s z o w  s k i auf Soite 35S Ihrer gesc lia tz ten  
Z eitschrift, erla-ube ich mir zu bem orken, dafi es 
nicht m eine A bsicht war,* dio Mothode', ńacli

* „Stahl und E isen“ 1908 S. 1546.

21. N ovem bor y. J . in der „Borliner G esellschaft 
fiir A nthropologio, E thnologio  und Urgeschiohto"  
geh alten  lia t,*  sow ie auf das bekannte W erk von  
D r. L. B o c k . * '

Zu A b s a t z  8. A u f die H erkunft dor Indo- 
germ anen kann und w ill ich aus den schon  
in der B esprechung m eines V ortrags angegebonen  
Griinden n ich t e ingehen . Ich yerw eise  nochm als 
auf das Buch von Fr. y. S c h w a r z :  „Turkestan, dio 
W iogo dor indogerm anischen V olk er“ sow ie  auf 
einen  Y ortrag von G. K o s s i n n a :  „Dor U rsprung  
dor U rfinnon und der U rindogerm anen und ihre 
A usbreitung nach dem O sten“.*** Die von  Hrn. 
Haedicke zum Schiufi erw ahnte A n sich t beziig- 
licli Troja hat s. Z. schon dor yerstorbene E r n s t  
K r a u s e  in  seinem  W erk: „Die nordisclie Hor- 
ku n ft der Trojasago“ f  ganz eingeliend  be- 
handelt. Otto Vogel.

* *
*

Ich bin Hrn. O t t o  Y o g e l ,  der m ich zu  
m einem  bescheidenen  B eitrage durch don am  
E in gan g  an gezogonen  Y ortrag angorogt hat, fiir 
seino oingohondon Z usatze sehr dankbar. In der 
Ilauptsache w ar es nur m eine A bsicht, der Frage  
die A ufm erksam keit zuzuw enden: Ist dio iibliche  
R oihonfo lgo: „Stein-, Bronze- und E ison zeit“ ricli- 
tig ?  Zu dem Ilarton  dor Bronze durch V orzinnen  
boi hohor Tem peratur m oehte ich bem erkon, dafi 
man durch diesen V organ g  aus der iiblichen  
Bronze untor U m stśinden auf der Oberflache dio 
sogen ann to  Spiegelbronze, 16 °/» Zinn, herstellen  
kann, w elch e yon dor F eile  n ich t angegrilTon 
wird, sondom  w ie  Glas absplittert. A us diesem  
Materiał habo ich in  friiheren Jahren m it bestem  
E rfolge glasharte M iihlspurlager gofertig t. Da- 
durch, dafi beim  Y erzinnen  der iib lichen Bronzo 
die Z iihigkeit des inneron Korns gew ah rt wird, 
kann allerdings auf diesem  W ego ein  untor U m - 
stśinden rech t brauclibares p ickenartiges W erk- 
zeu g  aus Bronze geschalTon w erden.

Dio angohiingte e th n o log isc lieF rage betreffend  
m oehte ich auf das inzw ischon  orschionene W erk  
von  Prof. S i m r o t h :  „Die P on dulationstheorie“, 
aufm erksam  m achen. N ach dieser hat unsere  
Gegend e in st abw ochselnd sehr nahe am Nordpol 
und an der heifien Zono gelogen , w odurcli ganz  
eigenartige B etrachtungen  u. A . iiber die Her
ku n ft des M ensehen au sgelost w erden. Haedicke.

* „Eisentechnik in A frika“ (Zeitschrift fiir Ethno- 
logie 1909. H eft 1 S. 22—59). Yergl. auch den 
kurzeń Auszug in „Stahl und E isen“ 1909 S. 969—970.

** „Geschichte des Eisons“ I., S. 84—89.
*** Abgedruckt in „Mannus“, Zeitschrift fiir Yor- 

geschichte, 1909, Heft 1.
f  Glogau 1893. V erlag von Carl Flemming.

mittels D im eth y lg ly o x im s.
w elcher genanntor Herr arbeitet, ais n ich t zu- 
yerlassig  zu bezeiehnen, icli w o llte  nur sagen, 
daB dioselbe bei N ichtoinhaltung grofier V orsicht 
einw andfreie R esultato n ich t lieforn konnte, w as 
ich som it richtig  g o ste llt  w issen  m oehte. Im
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w eiteren  VorIaufe soines A rtikels behauptete  
W dow iszew ski, daC die von  mir angefiihrte Me- 
thode im V 6rgleiche zur e lek tro lytischen  B estim 
m ung zu niedrige, n ich t zuliissige R esultate  
liefero. D em gegeniiber w ill ich im N achstehen- 
den die E rgebnisse m einor Y ersuche m itteilen , 
die Hrn. W dow iszew sk i eines A nderen iiberzeugen  
diirften.

Der zur V erw en d u n g  ge lan g te  otw a l°/oigo 
N ickelstahl w urde nach angegebener Y orschrift 
vom E isen  befreit und das N ickel m ittels Di- 
m ethylg lyoxim s in  yorgeschriebener W eise aus- 
gefiillt. Bei drei Proben w urde der N iederschlag  
nach m einer A ngabe (F ilter-T rock en m eth od e)

behandelt und ergaben sich 1,02, 1,03 und 1,01 > 
also im  M ittel 1,02 % N ickel. Bei w eiteren  drei 
Proben w urde das filtrierte und reingew aschene  
N ickelox im  noch nafl auf dem F ilter  in heifier Salz- 
siiure (1 :3) ge lost, m it Schw efelsiiure bis zum  
A brauchen eingedam pft, nach dem E rk alten  vor- 
s ich tig  m it A m m oniak iib ersa ttig t und elektro- 
ly tisch  bestim m t. D ie R esu ltate w aren  1,015, 
1,02, 1,02 also w ieder im M ittel 1,02 °/o N ickel, 
w oraus hervorgeht, dali beim  T rocknen der F ilter  
nach der von  mir angegebenen  M ethode unter  
gar k einen  U m standen  N ick elverluste  ein treten .

A dolf Iwanitzki, Trzynieiz.

Aus dem Eisenhuttenlaboratorium.
K ohlenstoffbestim m ung durch direkte V er-  

brennung im e lektrischen Ofen.
V on 25ipl.:3ng. G. M a r s  in  Kapfenberg.

D ie direkte A^erbrennung des K ohlenstofles 
im elektrisch geh eizten  Ofen b ietet die grofite 
V ereinfachung n ich t allein  des zur B estim m ung  
dienenden Apparates, sondern auch der fiir seine  
B edienung erforderlichen M anipulationen und da
durch auch die grofite S icherheit fiir die Er- 
reichung richtiger W erte.

D ie le tz te  in  dieser Z eitschrift erschienene  
B eschreibung eines solchen  Ofens* enth iilt die A b
bildung eines der bekann ten  H eraus’schen  Oefen, 
w elch e sich in  dieser Form  fiir yielo Z w ecke  
eign en  und auch sehr g u t zur K ohenstoffbestim - 
m ung in  der von  Professor N e u m a n n  angegebe
nen  W eise b en u tzt w erden konnen. Indessen  
is t der Ofen, dessen Heizrohr einen  inneren Durch- 
m csser von  20 bis 25 m m  und eine L ange von  
600 m m  hat, w ie  ohne w eiteres ersichtlich ist, 
fiir B etriebslaboratorium szw ecke viel zu groC.

Fiir die A ufnalim e von  1 bis 2 g  feiner Spiine 
is t ein  Porzellanschiffchen yon 60 bis 70 mm L ange  
bei e tw a  8 mm iiufierer B reite ausreichend, und  
fiir die A ufnalim e dieses SchifTchens gen iig t  
w iederum  ein  Porzellanrohr von 10 bis 12 mm  
innerer lich ter W eite  yollauf. Bewńckelt man  
darauf das Heizrohr etw a  50 mm iiber beide Enden  
des Schiffchcns hinaus m it dem H eizw iderstand, 
w as bei dem gerin gen  D urchm esser des Rohres 
hinreichend ist, um  eine gleichm afiige E rw arm ung  
des Schiffchens zu  bew irken, so ergibt sich  eine  
O fenlange von  160 bis 170 m m . Die Stśirke des 
zylindrischen Ofenkorpers is t m it 100 m m  reich- 
lich bem essen. Der H eizw iderstand ist zw eck- 
m afiig P latinblech  in dor Starkę yon  0,02 X  3 mm. 
A uch N ickeldraht yon  1 bis 1,5 mm D urchm esser 
lafit sich  yerw enden. In  diesem  F alle mufi aber 
das Heizrohr in  festgestam pftem , to tgebranntem

* „Stahl und Eisen" 1908 S. 128: Dr. B . N e u m a n n :  
„Die direkte Yerbrennung des Kohlenstoffes in Stahl 
und Ferrolegierungen".

K alk oder gebrannterM agnesia ein geb ette t w erden, 
dam it k eine zu sch nelle  O xydation des N ickel- 
drahtes stattfindet. E ine g u t yerpackte N ickel- 
spirale halt auf dom unglasierten  Porzellanrohr 
und bei einer Tem peratur von 1100 bis 1200° C. 
etw a  50 B estim tnungen  aus. Y orteiiliafter ist 
daher die bei w eitem  dauerhaftere P latinspirale, 
die natiirlich n ich t in  Kalk e in geb ettet, sondern  
in  einem  grofieren Porzellanrohr in  A sbestpfropfen  
gelagert ist. Der Strom yerbrauch eines solchen  
Ofens bei der T em peratur yon 1200° C. is t etw a  
1 KW . W ahrend die K osten  des Strom es daher 
ebenso w ie  die des SauerstofTes bei oinern Ver- 
brauch von  h ochstens 2 1 des le tzteren  fiir die

Abbild. 1. Schuitt durch den elektrischen Ofen.

B estim m ung sehr gerin g  sind und kaum die Hohe 
der K osten  der nassen  V erbrennung erreichen  
diirften, * is t der ganze Ofen e tw a  zw ei- bis drei- 
m al so teuer w ie  ein Corleiskolben. Z ieht man  
dagegen  seine zw ei- bis dreifache L eistu n g  und  
seine grofiere L ebensdauer in  B etracht, so spricht 
der Y ergleich  sehr zu gu n sten  des elektrischen  
Ofens.

E in  S ch n itt dieses Ofens, w ie  er sich nach  
E rprobung yerschiedener K onstruktionen yorziig- 
lich  bew ahrt hat, ist in  A bbildung 1 w iedergegeben , 
wiihrond A bbildung 2 eine praktische A nordnung

* Der Yorbrauch au Schilfchen iBt das Kost- 
spieligste dabei. Im m erhin lassen sich 2 bis 3 Be- 
stimmungen mit einem Schiffchen durchfiihren, sofern 
man innen und auCen unglasierte Schiffchen ver- 
wendct. Auch kann man sich dio Schiffchen im La
boratorium aus feuerfestem Ton solbst herstellen, wie 
dies C.„M. J o h n s o tn fur semen, Quąrzofen tut. („Jour
nal of the American-Chemic. Society" 1908, 30, S. 773.)
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der A bsorptionsgefaC e m it dom Ofen darstellt. 
Siim tliche AbsorptionsgefaC e sind im  rechten  
W inkel zur Ofonachse angeordnet. Dadurch ist  
es erm oglicht, dio beiden Schw efelsaurevorlagen  
obenso w ie  dio beiden n otw end igon  S ta tive  fiir 
die U-Rolire auf der 6 0 0 X 5 0 0  mm  groCen Boden- 
p la tte  des Ofens fest zu m ontieron, ohne den Zu- 
g an g  zum Ofen zu  boliindern.

Es w aren zuerst Y orsucho gem aclit w orden, 
die V orlagen  in derselbon W eiso, w ie in der A b
bildung dargostellt, aber auf einem  S ch litten  zu 
m ontieren , der sow oh l nach der Seite, ais auch in  
der R ich tu ng des Heizrolires vom  Ofen fortbow egt 
w erden  konnte. Das A nsatzrohr der Scliw efel-  
siiureyorlage trug  dabei e inen  eingesch liffenen  
Glasstopfen m it oinem  Platindraht, dor das SchifT-

chen in den Ofen liinoin- und w ieder heraus- 
fiihrto und durch dio B ew egu n g  des Sch littens  
und den Druck der A ntriebschraube in dio Rolir- 
offnung hineingepreC t und dort festgeh a lten  w urde, 
w ahrend bei der V orw arts- und R iickw iirtsbew e- 
g u n g  des S ch litten s sam tlicho Halino durch eine  
eigens dazu konstruiorte V orrich tun g auf oinmal 
gesch lossen  bozw . geo fln et w urden. D iese E in- 
richtung w urde jodoch aufgegebon, w eil dio Zoit- 
ersparnis keine w esen tlich e  war. Indesson ist 
der G lasstopfen an dem anderen Endo des Heiz- 
ofens beim  E in tr itt des Sauerstoffes in den Ofen  
boibohalten w orden, w e il sich  durch das Heraus- 
nehm on und E infiihren einos G um m istopfens in 
das Heizrohr le ich t K rum elchen yon  Gummi losen, 
dio dann von dein Sauerstoffstrom  in den heiCon 
Toil dos Rohres goblason w erden, und so zu 
Fehlern  AnlaC goben konnon. In der R egel w ird  
man iiberbaupt nur se iten  don G lasstopfen zu 
offnen haben; auch das P yrom eter is t nach Er- 
probung dos Ofens und des zugohorigon W ider- 
standes bald entbohrlich. Zur Y erm eidung oinos

A nklobens dos Schiffchens an der inneren  Flacho  
dos Heizrohres is t das Rohr im Innern m it fe in -  
kornigem  M agnesit bestreut.

Im h iesigen  Laboratorium  dienen zur tiig- 
lichen K ohlenstofTbestim m ung vior Oefon zur 
dirokten V erbrennung. W iihrond drei von  diesen  
Oefon m it don diinnen Roliron au sgesta tto t sind, 
b esitzt der y ierte  ein etw as w eiteres Rohr m it 
20 bis 25 mm lichter W eite . Er d ien t fiir V er- 
brennungen m it oxydischen  Zuschliigon, die bei 
dor U ntersuchun g gew issor L egierungen  n o tig  
sind. N am entlich  das harte sow io das w eich e  
Ferrochrom , ferner das Forrom angan und die 
M angansilizium legierungen w ie  die Silikospiogel 
sind nur unter Zuhilfenahm e eines Z uschlages 
w io W ism utsesquioxyd  oder Z inkoxyd ąuanti- 

ta tiy  schnell zu entkohlon, und ihre vo ll- 
stiindige D ekarbonisation w iirde ohne Zu- 
sch lagm ittel auch bei 1100 bis 1200° C. 
solir lange dauern. D agegen  lassen sich  
dio R oheisonsorten  und alle Stahlsorton  
einschlioClich sam tlicher Sclinelldrehstahle  
auf die oben geschilderto W eise , auch  
ohne don K ohlenstoflgehalt der Spiine erst 
durch eine B ehandlung m it Kupfersalz in  
einem  R iickstand zu iso lieren , und ohne  
oxydischon Z uschlag innerhalb w en iger  
M inuten bis zur q u antitativen  A bgabe  
ilires K ohlenstoftgehaltes in Form  von  
Kohlensiiuro yerbrennon.

Der Y organg bei einer K ohlenstoff- 
bestim m ung is t folgonder: W ahrend der 
in einer Schw efelsaurevorlago, einer K ali- 
yorlage und einer groCen m it N atronkalk  
gofiillten  U-Rolire gow aschene SauerstofT- 
strom  den Ofen m it einer G oscliw indig- 
k e it von  2 bis 3 B lasen in der Sekundo  
durchstrom t, schaltot m an dio gew ogon en  

N atronkalkrohrchen in die Reihe der A bsorptions- 
gofaCe e in,  olTnet dann siim tliche Halino an  
don AbsorptionsgofaCen, scliiobt das go fiillte  und  
gew ogono PorzellanschilTchon m it einem  auf die 
ontsprochendo E ntfern u n g  m arkierton Porzellan- 
stab in die M itte des Heizrohres und sclilieCt 
schnell m it dem G um m istopfen. L iogt dio Tem 
peratur des O fens, die m ittels eines Le Chate- 
liersclien  P yrom eters gem esson w ird , bereits 
iiber 900° C., so boginnt unm ittelbar nach Ein- 
schieben des Porzollanschilfchens die R eaktion. 
S teigert m an dagegen erst nach und nach die 
Tem peratur, so tr itt dio R eaktion  gow ohnlioh  
boi 800 bis 900° C. ein. D ieser B eginn  der Reak
tion  ist sehr le ich t erkennbar. Er iiuCert sich 
durch ein p lo tz lich esS tock en  des Sauerstoffstrom es 
hinter dom Heizrohr. Es w ird aller Sauerstoff 
von  der Probe absorbiert, und man muC den Zu- 
le itungshahn  am R.eduktionsventil der Bombę 
w eiter  ćjfinen, um  einen  k loinen  Strom  durch die 
A bsorptionsapparate stre ich en  zu  lassen  und ein  
Z uriicktroten dor Schw efelsaure aus don Y orlagen

Abbildung 2. Anordnung des elektrisehen Ofens 

und der AbsorptionsgefiiBo.



28. Ju li 1909. A us dem EisenhiUtenlaboratorium. Stahl und Eisen. 1157

zu verhindern. Das Bild is t in  dieser R eaktions- 
poriode e tw a  dieses: Y or dom Heizrohr passiert 
oin starkor Strom  von  w on igsten s 10 Blason in  
der Sekundo dio K aliyorlage und h inter dom Ofen  
gehen  in  dorselben Z eit nur 1 bis 2 Blason durch 
dio Schw ofolsaure. Dio A bsorption des Sauer- 
stoffos dauort boi 1 g  E inw ago iiber eine Minuto. 
E rst nach fast volIstandiger O xydation dos E isens 
tr itt die V orbronnung dos K ohlonstoifos oin, so 
dafi, obenso p lotzlich  w io zuorst das S tocken  des 
Sauorstoffes in  dor Schw efelsiiurovorlago ointrat, 
nun plStzlich oin rascherer Gasstrom zu  bom erken  
ist. L eitot m an von  diesom A ugenblick , w elch er  
das Endo der R eaktion bozoichnet, noch 5 Mi- 
nu ten  oinon raschon Sauerstoffstrom  durch don 
Apparat, w ahrond dio T em peratur dos Ofons auf 
hochstens 1150 bis 1200° C gostoigort w ird, so ist 
dor gesam toK ohlenstoffgohalt in F orm  yonK ohlen - 
siiuro absorbiort. Dio darauf vorgonom m eno W a- 
gu n g  dor A bsorptionsrohrchon beendet dio Bo- 
stim m ung, deron Dauor, oinschliofilich A bw agon  
dor U-Rohron und dor Probe, hochstens 30 M inuten  
botriigt. Das le ichto  Erkonnon dos B oginnos und  
dos Endos der R eaktion is t oin grofior V orteil 
dor dirokten V erbronnung, dio sich auch durch 
w onigor goschultos Porsonal durchftthren lafit.

Dio auflorordontlich rascho Oxj'dation dos 
E isens in  lioher T em peratur log t es naho, das 
Yerfahren zur Schnollbostim m ung auszugestalten . 
So konnen  sśim tliche b en otig ten  SchifTchon schon  
vorlier g eg liih t und im E xsikkator aufbow alirt 
werdon, obonso is t os zw eckm iifiig, schon siim t- 
liche U-Rohren und zw ar fiir jed e einzolno Bo- 
stim m ung ein bosondoros Paar num eriert und  
abgew ogon boroit zu halten . Es is t dios n ich t  
nur deshalb von  V ortoil, w eil dio A bsórptions- 
rohrchen durch die liingore A bkuhlung erst die 
von der A bsorptionsroaktion herriihrondo W arm e 
Terlieren und dann orst das w ahro G ew icht an- 
nohmen, w odurch m an also, noch w ahrond dio 
zw eito  B estim m ung im Gango ist, das boreits 
abgegebene R esu ltat der ersten  Probe berichtigen  
kann, sondom  auch dadurch, dafi der ganzo Vor- 
gang im M artinofen sozusagen  aktonm iifiig nieder- 
g e leg t w ird  und noch stu nden lan g nach der Charge 
von dom lo itenden  Chemikor nachkontrolliort 
w erden kann, um  etw aigo  Fehlor des A nalytikers 
festzustellon . Das ist boi dor kolorim etrischen Me- 
thode n ich t m oglich, aufier durch N euabw iigen  
einor Probe und W ioderholung der fraglichen  
Bestim m ung.

Um  den W ert dor dirokten Y erbronnung fiir die 
Schnellbestim m ung des K ohlenstoffos zu studieren, 
und das in  dieser H insicht Erreichbare festzu
stellon, w urden im Schnollaboratorium  des Mar- 
tinofons noben der kolorim etrischen Schnell- 
m othode yerschiedene B ostim m ungen m itte ls des 
elektrischen Ofens durchgefiihrt. E s ergab sich, 
dafi dio dirokte Y erbronnung in  derselben Zeit, 
in der die kolorim etrischo Y ergleichsprobe ver-

lafilicho W orto  lie fe rte , zu  g an z  g e n a u e n  W e r te n  
ftih rto . D abei h ab en  sich  au fier don  g e n a n n te n  
V o rk e h ru n g e n  fiir e in  schnollos u n d  gonauos 
A rb e ito n  n o ch  fo lgondo M aflregeln  ais zw eck- 
miiCig orw ieson :

1. Dio T e m p e ra tu r  des O fens w ird  v o r E in -  
fiih ron  d e r P robe  a u f  900° C.* g e b ra c h t, u n d  
d e r SauorstofT strom  g e h t d au e rn d  d u rch  den  
Ofon.

2. Dio E in w age ist 0,5452 g ; m an braucht da-
100

hor n u r  dio G ow ich tszunahm o  m it 9 zu

m u ltip liz ie re n , u m  so fo rt don KohlonstofT- 
g e lia lt  dos S tah lo s in  P ro z e n to n  au sg o d riick t 
zu  orhalton .

3. Dio E in w a g e  b e s te h t au s g lo ich  g rofien  
B ohrsp iinen , dio m an  zw isch en  zw oi S iebon 
u n d  z w a r u n te r  e inem  g ro b e re n  u n d  au f  
o inem  fe inoron  Siebo glo ich  beim  B ohren  
dor Spiino au ffa n g t.

4. Dio G ew ich te  fiir  die E in w a g e  s teh o n  vom  
G ohilfon y o rb o ro ile t schon  a u f  dor W ag- 
schalo , so dafi beim  A bw ag o n  dor S pane  
an  d en  G ew ich ton  g a r  n ic h ts  g e a n d o r t w ird .

5. W ah ro n d  des A bw śigens dor E in w a g e  bo- 
fo s tig t d e r G ehilfo die sch o n  v o rh o r abgo- 
w o g o n en  U -R ohron fiir  dio nśichste B estim 
m u n g  in  dor R oihe dor A bsorp tionsgofaC e.

6. G leich n ach  E in tre te n  der R eak tio n  w ird  
das G ow ich t des e rs to n  U-Rohros v o n  der 
v o rig en  B estim m u n g  n a c h k o n tro llio r t, u n d  
das G ow ich t des zw o iton  U-Rohros fe s tg e - 
s te ll t .  E s  d a rf  n ic h t zu g enom m on  liabon.

7. G loich im  A nschluO  a n  die W śigung  n ach  
P u n k t  4 w ird  das G ew ich t des e rs te n  
U -Rohres dor gerad o  im  O fen befm dlichen  
P ro b e  a u f  der W ag sch a le  v o rb e re ite t, so dafi 
gleich d a ra u f  n u r  n o ch  dor B o tra g  dor Ge- 
w ic h tsz u n a h m e  des U -R ohres a u f  dio W ag - 
schalo  h in zu g o flig t zu  w o rd en  b ra u c h t usw .

Z u r B e u rte ilu n g  der Z e it, w e lche  fiir  die e in 
ze ln e n  A rb e ite n  e in e r  S ch n e llb e s tim m u n g  e rfo rd e r- 
lich  is t, m ijgon fo lgende A n g ab o n  d ionen : 
Probeentnahm e aus dom Ofen 5 U hr 23 Jliu.
Spiine g eb o h rt* * .......................5 „ 2 5  „
0,5452 g Spiino abgewogcn . 5  „ 2 6  „ 30 Sok.
Ofen g e s ć h lo s s e n ...................5 „ 2 6  „ 50 „
U-Rohron e n t f e r n t ...................5 „ 3 3  „
E rs te s  U-Rohr gewogen . . 5 „ 3 5  „

Dio G esam tdauer von  der P ro b ee n tn ah m e  aus dem  
O fen bis zu r M itte ilu n g  des R esu lta te s  is t  danach
12 M inu ten . S o fern  also n ic h t zu  hoho A nforde- 
ru n g e n  au f n och  groC ere G eschw ind igko it ge-

* AVollte man dio Anfangstem peratur hoher wiihlen, 
bo wurde das SchifTchon infolge der groBen “Warnie- 
entwicklung bei der Verbrennung des Eisens am l ’or- 
zellanrohr anschmelzen. Yon 900° C Bteigert man in 
1 bis l 1/* Minuten die Tem peratur auf 1150 bis 1200°C.

** l)ie Probe kann, Bobald sie dunkel gewordon 
ist, in W asser abgekiihlt werden.
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ste llt  w orden, diirfte sich der elektrische Ofen 
Yorziiglich fiir eine gonaue Schnellbestim m ung  
des KohlonstofFes in  Stahlen  eignen.

Im allgem  einen  w ird m an fiir den gew oh n 
lichen  M artinofenbetrieb bei g u t durchgefiihrten  
E ggertzschen  V ergleichsbestim m uu gen  keine Y er- 
anlassung haben, die direkte Y erbrennung im  
elektrischen Ofen fiir den M artinofenbetrieb einzu- 
fiihren, nam entlich  da, w o es sich um gleichm afiiges 
A rbeiten  auf s te ts  g leichbleibende oder nur w en ig  
voneinandor abw eichende H arten handelt. W o 
es sich dagegen um  ein  sehr w echselvo lles A rbeits- 
program m  des M artinofens handelt, w om oglich  
auch haufig leg ierte  Stiihle m it gen au  begrenztem  
K ohlenstoffgehalt erschm olzon w erden sollen, w ie  
dies in Spezialstalilw erken dor Fali is t ,  diirfte 
sich  dio direkte V erbronnung schon oher omp- 
fehlen. D ie gerin gen  A n lagekosten  w erden  
reiehlich durch die un b ed in gt grofiero Sicherheit 
au fgew ogen , w elche die sch n eile  gew ich tsan a- 
ly tisch e K ohlonstofFbestim m ung dom M artinofen- 
ingen ieur in  der C hargenbehandlung gew iihrt.

U eb er  P h osp h orb est im m u n g im Stahl.
V on Dr. phil. Ro b .  S c h r o d e r ,

Cliofchemikor der R ochling’schen  E isen- 
und Stahl w erke, V olk lin gen .

W ie die m eisten  grofien Stahlw erkslabora- 
torien, die m it einer M assenanfertigung von Plios- 
phorbestim m ungen in  Stahlproben zu rechnen  
haben, bedieno auch ich mich fiir dio Phosphor
b estim m ung in  den laufenden Chargen des 
Schlouderverfahrens. Im m erhin bin ich mir be- 
w ufit, dafi das Schleuderverfahren fiir grofie 
Laboratorien noch n ich t das Ideał ist, indem

1. eine P hosphorbestim m ung noch etw a  30 Mi- 
n u ten  dauert, w as oftrnals fiir den B etrieb reich- 
licli yiel ist, und

2. die B estim m ungen  durch den grofien M olybdan- 
yorbrauch ziem lich teu er sind, w en n  auch, w ie  
ich  es handhabe, das M olybdan aus den A blaugen  
zu rlick gew onnen  wird.

Ich liabe daher m it Interesse dio Y eroffent- 
lich ung von  M i s s  o n  in  der C hem iker-Zeitung  
Nr. 53, Jahrgang 1908, Uber sein  neuos kolori- 
m etrisches Y erfahren zur Phosphorbestim m ung im  
Stahl goleson. M isson lost die Stablprobe m it Sal- 
petorsiiuro 1,20, oxydiort m it Perm anganat, n im m t 
das ausgesch iedene M angansuperoxyd m it W asser- 
stoffsuperoxyd auf, versetzt m it Y anadium losung  
und darauf m it A m m onium inolybdat, w ob ei der 
Phosphor dos Stahlos in  Y anadio-A m m onium - 
m olybdat ubergoht; lo tzteres is t in  dor k alten  
F liiss igk eit liislich und filrbt diese gelb . Dio 
ln ten sitiit  dor Farbo n im m t proportional dom 
stoigendon Phosphorgohalt zu und w ird  m it dor 
Fiirbung von  Stahlprobon von  bekanntem  P hos- 
phorgehalt verglichon.

D iese M ethode ersehien mir sofort genauer  
N achpriifung w ert, indom , die R ich tigkeit der 
dam it erhaltenen R esu ltate Yorausgosetzt, nach  
m einer B erechnung die Phosphorbestim m ungen  
erheb lichgeringere Selbstkosten  aufw eisen  m iissen  
und andererseits M isson versichorto, daC die Me
thode schon in  10 M inuten ausfiihrbar ist, also  
erheblich schneller ais die nach dom Schlouder- 
verfahren.

Das E rgebnis m einer N achpriifung w ar -fol- 
gen d es:

Die H auptsache ist, dafi m an iiber Norm al- 
stalilo vorfiigt, dereń Phosphorgohalt einerseits  
selbstyerstandlich  gew ich tsan a ly tisch  genau  fost- 
g e sto llt is t , andererseits aber auch genau  ljioo Pro- 
zen t oder ein  V ielfaches davon betriigt, z. B. gonau
0,01 °/o, 0,02 °/o usw . Da es schw iorig  ist, S tahl
proben von  solchon genau gegeb en en  Phosphor- 
geh a lten  sofort zur Hand zu haben, g in g  ich  zu- 
erst von  oinem  Stahl m it gen au  0,10 o/o Phosphor  
aus, loste  denselben in  Salpetersiiure, fiillte  in  
einom  Kćilbchen auf 100 auf und entnahm  dem- 
selben  derartige F liissigkeitsm ongon, daC diese 
gen au  0,01, 0,02 o/0 usw . Phosphor en th ie lten . 
D iese Proben bereitete ich nach  den M issonschen  
A ngaben ais N orm allosungen vor. Es ze ig te  sich  
jedoch, daC speziell die Proben m it kleinom  Phos- 
phorgehalfc eine iiberaus gerin ge H altbarkeit auf- 
w iesen , und so ais stand ige Y erg leichslosun gen  
n ich t brauchbar w aren. E s bliob mir daher n ich ts  
librig, ais von  den Chargen laufend g ew ich ts-  
analytische Phosphorbestim m ungen zu  m achen, 
bis ich die erforderlichen 10 N orm alstahle (0,01,
0,02 usw . Phosphorgehalt) gefun den  hatte.

Ich mufi noch liinzufiigen , dafi ich es fiir 
praktischer gefunden  habe, an sta tt m it W asser- 
stoffsuperoxyd m it einer vordiinnten  L osu n g von  
sch w efeliger  Siiure zu arbeiten, und dafi nach- 
steh en de E rgebnisse ausschliefilich bei Gebrauch 
von  schw ofligor Siiure kon sta tiert w urden. D ie  
V ersuche liefi ich von  drei Herren m eines Labo- 
ratorium s ausfiiliren (dem entsprechend drei Vor- 
suchsreihen); die gew ich tsan a ly tisch en  K ontroll- 
bestim m u ngen  w urden erst an gefertigt, nachdem  
das kolorim otrische R esu ltat fe s tg e ste llt  war.

V e r s u c h s r e i h e  I.
ko lo ri- gcw ich ts- ko lo ri- gew ichts-

Ch. m etrisch  ana ly tisch  Ch. m e trisch  ana ly tisch

17G3 0,078 0,076 1318 0,068 0,062
1430 0,078 0,076 839 0,045 0,040

73 0,067 0,063 1159 0,068 0,067
148 0,065 0,060

v  e r s u c l i s r o i h e II.
367 0,102 0,098 826 0,070 0,069
459 0,103 0,100 837 0,090 0,092
520 0,030 0,028 851 0,060 0,063
525 0,040 0,042 860 0,050 0,051
534 0,044 0,041 864 0,0S0 0.086
542 0,100 0,101 885 0,080 0,083
547 0,090 0,090 910 0,070 0,066
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Y e r s u c h s r e i h e  III.
kolori- gew ielits- k o lo ri- gew ichts-

m etriąch nnaly tisch m etrlsch Rnalytisch

0,007 0,005 0,084 0,086
0,058 0,053 0,056 0,053
0,065 0,060 0,076 0,075
0,077 0,075 0,072 0,073
0,058 0,054 0,054 0,053
0,052 0,048 0,050 0,048
0,058 0,059 0,056 0,058
0,056 0,053 0,050 0,053
0,055 0,052

D ie E rgobnisse zeigon, dafi dio A bw eichu ngen  
der kolorim etrischen M ethode sich in  den Grenzen  
bew egen, die fiir Schleuderm ethode erlaubt sind. 
H insichtlich der Z eitdauer bin ich n ich t zu den- 
selben g iin stig en R esu lta ten  gekom m en w ieM isson . 
Ais D urchschnitt der A nfertigu n gszeit je  zw eier  
Proben ergab sich:

4 M inuten =  B ohren
2 =  E inw śigen
3 „ =  L osen
3 „ =  O xydieren
5 „ =  H inzufiigen  von sch w efeliger

Siiure, V anadium losung und
V ortroibon der sch w efeligen
Siiure

3 , =  H inzufiigen  der M olybdan
losung und Y ergleich en  der
Proben. D ie Gesam tdauer be- 
tragt som it 20 M inuten.

Da die M ethode m indestons auf g le ic lie  Ge- 
n au igkeit w ie  die Schleuderm ethode A nspruch  
macht, sich aber in  erheblich kiirzerer Z eit und  
m it w esen tlich  geringeren  Selbstkosten  ais diese 
ausfuhren laCt, habe ich die M ethode in  m einem  
Laboratorium eingefiihrt. Nur d ieC hargen, w elche  
w ahrend der N ach tzeit analysiert w erden, w urden  
anfiinglich gesch leudert, da das V ergleichen  bei 
L icht mir g ew isse  B edenken b ereitete, jedoch  
uberzeugte ich  m ich durch langero B eobachtung, 
dafi sich die kolorim etrische P hosphorbestim m ung  
auch boi N ach tzeit m it g le ich g iin stigen  Ergeb- 
nissen  w ie  bei T ageslicht ausfiihren lafit. Nur 
bedieno ich m ich zur B eleu ch tu n g  des Gasgliih- 
lichts, da dies eine gloichm iifiigere In ten sita t hat 
ais das eloktrischo L icht im  h iesigen  Laboratorium .

Z erkle inerungsm asch inen  fiir Labora-  
torium szw ecke.

Fiir L aboratorien w erden  b isw eilen  W alzen- 
m iihlen, B ack en ąuetschen  usw . yerw ondet, auch  
andere E inrichtungen  kom m en vielfach  zu  Zer- 
kleineru ngszw ecken  fiir Laboratorien in Betracht. 
V ielen  Laboratorien sind aber m aschinelle E in
richtungen n ich t zugiinglich, und dio Zorkleine- 
rung dor mehr odor w en iger  harten M aterialien  
gesch ieh t im  Morser. Es is t daher y ie ile ich t an- 
gebraclit, hier auf ein ige k leinere M aschinen (vgl. 
Abbild) 1) h inzuw eisen , die bei g leicher K onstruk- 
tion  m it Hand- und K raftbetrieb von  der Firm a

A lexanderw erk in R em scheid g eliefert w erden. 
D iese M aschinen sind, w ie  der U n terzeichnote sich  
selb st durch dauernde V ersuche uberzeugt hat, fiir 
Z orkleinerung von  K oks, K alkstein , Scbam otte  
usw . bis zu M ohlfoinheit g u t  zu gebrauchen; dio 
Tabollon gobon ein ige A nhaltspunkte iiber die V er- 
w en d u n gsm oglich k eiten  bezw . GroCenverhaltnisse 
usw . D iese M aschinen arbeiten m it gezahnter V or- 
brechw alze und ausw echselbarer Hartgufi-M ahl- 
scheibe, sind in  allen T eilen  iiuflerst stabil gebaut,

Abbildung 1. Zorkleinerungsvorrichtung.

le ich t zum R ein igen  auseinanderzunehm en und  
geben  bei nur einm aligem  D urchinahlen beliebig  
groben Schrot. Die F ein h eit des M ahlgutes is t  
einstellbar.

Leistung in der Stunde etwa . kg 15 25
Durehm esser der Mahlscheibe . mm 100 100
Gewicht der Maschine etwa . . kg 5,5 8,2

D iese M aschinen sind in rohem  Gufi oder auch 
yerzin n t zu haben, doch em pfiehlt sich  letztere  
A rt fiir E isenhiitten-L aboratorien  kaum .

A bbildung 1 ze ig t eine solcho M aschine fiir 
K raftbetrieb.

D iese M aschinen sind w ie  die H and-Schrot-  
m iihlen konstruiert und von  ausgezeichn eter  
L eistungsfiih igkeit.

Leistung in der Stunde etwa . kg 50 70
D urehm esser der Mahhclicibo . mm IO0 125
K raftbedarf o tw a .........................l’S ’i '/■*
Tourenzahl der Antriebscheibe

in der Minutę . . . .  . . .  80 100
Durehm esser der Antriebscheibe mm 260 300
Breite „ „ mm 50 65
Gewicht dor Maschine etwa . . kg 18 35

D ie Z erkleinerungsm aschinen m it K raftantrieb  
w erden auch in anderer A nordnung auf K onsole so
w ie  boi groCorer A usfiihrung freistehond geliefert.

Ernst A. Schott.
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D eu tsch e  Patentanm eldungen. *

lf>. Ju li 1909, KI. 19 a, l t  20 201. Yerfahren 
/.ur AuBboBHorung von Schienenkopfen durcli autogene 
HehwoiBung. Kurt  E. Rosenthal, liorlin, KSthener- 
ulraBo 37 a.

KI. 40a, O 22 150. Vorfahron zur Gowinnung 
von Motallen in hoohorhitztem flilssigom Zustandc 
untor Bildung loiohtfiiisBlgor Schlacke aus Motall- 
BauorHtaff-, Motallsohwofol- oder M otallhalogenvorbin- 
dungon odor Gomongon diosor Stollo mit lleduktions- 
Htolf nach A rt dos Aluminium tliorm its; Zub. z. Pat. 
187*167. Th. Goldschmidt, Offone Handelagosollschaft, 
Kbbou a. d. Ruhr.

KI. 48d, 1! 19 999. Boizvorriclitung fiir W alzgut. 
Bonrathor Masehinenfabrik, A kt.-G os., Bonrath boi
1) UsBoldorf.

19. Ju li 1909. KI. lOa, A 14 938. Auf Schionen 
fahrbaro KokslOBcliyorriclitung. Act.-Ges. fiir Kolilen- 
doBtillation, Golsenkirohen-Bulmko.

KI. 10 a, lv 40 420. Ausdriickstango m it feuer- 
feator llokloidung fiir Koksausdriickmascbinon. Ericb 
Kiihno, Bochum, Bloichstr. 20.

KI. 12o, N 9370. Einricbtung zum Einbauon 
rShronformig, zyliudrisch oder prismatiscli gostaltetor 
FUllkBrper in zum W iirmoaustauach odor zur llerbei- 
filhrung von Reaktionen, Absorptionen odor dergl. be- 
stimmte Kaumo. Olga Niodonfiibr, geb. Chotko, 
llalonsoo-Berlin, Kurfilratondamm 139.

KI. 12 o, S 24 089. Yorfahron und Y orrichtung 
zum Befroien der Nutzgaso von m itgefuhrten festen 
odor ftttasigeu Bestandteilon. Franęoia Sepulcbro,
l.ttttioh,

KI. 12o, T 11019. D esintegratorartige Yorrich- 
tung zum Reinigen, Kubień und Mischen von Gaseu. 
Eduard Tholaen, Miineheu, M aria-Theresiastr. 0.

KI. ISb, B 47 005. Yorfahron zum Raftinieren 
vou Stahl. Bism arckhiitte, Bismarckhiitte.

KI. ISb , T  12 307. Y orrichtung zur Behandlung 
geschmolzouer Metalle mit Gasen nebst Benutzungsart. 
Benjamin Howarth Thwaite uud W olf Defries, London.

KI. 24 o, il  35 712. Gasfeuerung fur Schmelz-
uud Rostófen m it iibereinanderliegenden Gewólben 
fiir die Frischluftzufiihrung und die Ableitung der 
Yerbrenuungsgase. Lambton le Breton Mount uud 
W illiam Henry Ptluger, London. — P rio rita t der An- 
meldung iu Enjjland.

KI. 24 ev T  12 796. Gaserzeuger, bei dem die
Diiseu zum Kiuspritzen sehwerer tiiissiger Kohlen- 
wasserstoffe iu einen Rauta mŁuden. der durch feuer- 
bestiiudiges M ateriał gesehiltzt wird. Cornelius B rit- 
tiffee Tully, W oodgreen, GroBbritannien.

KI. 31 a, F  20 700. Y orrichtung zum Trocknen
voa lland- uud Seherpfaunen in' GieBereien. Friedr.
Feldhoff Sohn. Baim ea.

KI. 31 a, G 2S890. Y erfahren und Tiegelofen 
zum Sehmełzen von leicht 0-\ydierbaren Metallen. 
Gauzsche Elecfcricitats-Act.-Ges., Budapest.

KI. 31 a. V 8219. la  der LSngsachse zerlegbarer 
Kupolofen, dessen einzelue Schisse m it seitlichen, um 
oiue Liingssiiule schwenkbaren Armen ^etragen wer- 
den. Yereiui^te Schmirgel- uud M aschinen-Fabriken, 
Aec.-Ges.. vorm alsS. Oppenheim & Co., und Schlesinger
& Co., Hannover-Hainhol2.

* Die Anmeldungeu liegen von dem aniieijebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Kinsieht uud Etuspruehserhebung im Pateutam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 31 b, A 10 424. Durcbzug- und Abhebeform- 
maschine fiir Riemenscbeiben, Zahnriider uud dorgl., 
m it mehreren ineinander befindlichen mittols T rag- 
kreuze heb- und soukbaren Scheibenmodollkriinzen. 
F ranz K. Axmann, Ciiln, Moltkestr. 75.

KI. 31 c, K  39 839. Kernstutze m it zwei T rag-
platten. W alter Kolii, Glciwitz.

KI. 31 c, R  26 831. Aus einem gobogonen und
eingeschnittenen Blech hergestellte K ernstutze. Louis
R ettberg, Hochat a. M.

KI. 40 c, M 32 388. E lcktriacher Ilerd- oder 
Tiogelofen zur Gewinnung kohlonstofffrcier Motalle 
oder von M etallen m it genau einzuhaltendem C-Gehalt, 
wio Stahl, mit Beheizung durch Lichtbogen. Johannes 
Muller, Leipzig, E berhardstr. 5.

KI. 48 d, L 27 122. Schm iedeiserner Gliihzylinder 
m it geschweiBten N ahten; Zus. z. Anm. L 25 917. 
Emil Theodor Lammine, Mulheim a. Rh., Schonrather- 
straBe 26.

G eb rauchsm ustere in tragungen .
19. Ju li 1909. KI. 7 a, Nr. 383 795. W alzwerk 

m it senkreclit zu den Hauptwalzen liegenden Hilfs- 
walzen. B enrather Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Ben- 
ra th  bei DilBseldorf.

KI. lOa, Nr. 3S3 465. E inrichtung zum Abloschen 
und Fordern  von Koks. Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Goblis.

KI. 24f, Nr. 384 080. Hohlroststab fiir in W ell- 
blechtiammrohren angeordnete Feuerungen. Johannes 
Oskar Schmidt, Monchswalde bei GroBpostwitz.

KI. 31b, Nr. 383 524. Form maschine mit elek- 
triachem Antrieb. Rudolf Geiger, Reutlingen.

KI. 31 b, Nr. 3S3 525. Y orrichtung zur Einstellung 
der Abhebestifte bei Form maschinen. Rudolf Geiger, 
Reutlingen.

KI. 31 b, Nr. 383 526. Form m aschine m it durch 
eine Spindel bewegtem PreBtisch. Rudolf Geiger, 
Reutlingen.

KI. 31 b, Nr. 3S3 527. Form m aschine mit dreh- 
barer Abhebe- und ZwischenpreBplatte. Rudolf Geiger, 
Reutlingen.

KI. 31 b, Nr. 3S352S. Form m aschine m it iiber 
den Form tisch ausschwenkbarer PreBvorrichtung. 
Rudolf Geiger, Reutlingen.

KI. 3 lb ,  Nr. 383529. Form m aschine mit fahr- 
barer PreBvorrichtung. Rudolf Geiger, Reutlingen.

KI. 31 c, Nr. 3S3 771. Kernstutze m it Hohlsiiule. 
Hugo Eisoldt, Saalfeld a. d. Saale.

D eu tsch e  Reichspatente.

K I. IS b , N r. •205 210, tom  6. Jun i 1907. R u d o l f  
S c h i e B l  i n  St .  P ó l  t e n ,  Oesterr. Yerfahren zu r  
Herabminderung des Kohlenstoffgehaltes ton Gufi- 
eisen.

Erfinder IaBt auf geschmolzenes GuBeisen ge- 
schmolzenes N atrium hydrosyd, am besten durch Zu- 
sammenflieBenlassen beider, einwirken. H ierbei soli 
dem Eisen sein Kohlenstoff unter Bildung von Natrium - 
karbonat und W asserstoff, der Terbrennt. entzogen 
werden. D er im Eisen Terbleibende Kohlenstoffrest 
soli durch die grofie Tem peraturerhohung in Perlit 
umgewandelt werden. Das Y erfahren is t ais E rsatz 
fiir das bisherige Tem perTerfahren gedaeht.

KI. 31 c , N r. 205219, vom 24. Dezember 1907. 
J o s e p h  B e y e r  in F r a n k f u r t  a. M. Yerfahren. 
zum Dichtmachen pordner GiifistUcke.
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Dio poroson GuBatilcko wordon in oin Bad von 
goachmolzenom Motali, doasen Sehmolzpunkt niodriger 
liogt ala dor doa zu bohnndolnden GuBatuckos, ge- 
tauolit uud dann m itsamt dom Metallbado untor so 
starkon Druok goaotzt, daB das lliissigo Motali in dio 
Poroń doa GufistiickoB getrioben wird und hior nach 
dom Ilorauanolimon doa lotzteron aua dem Bado 
erstarrt.

KI. S i l i ,  N r. 205 115, vom 20. Miirz 1907. 
F r i o d r i c h  B o l l i n g  i n  F r a n k f u r t  a. M. Yor
richtung zur elektrischen Beheizung von Tiegeln, 
Muffeln oder dergl.

Maaaigo Klotzo a am  Kohlo oder ahnlichoni 
W idoratandarnatorial, die nach Bedarf durch Aua-

aparungon b zu '1'io- 
goln, Muffoln uaw. 
oder zur Aufnaliine 
von aolchon oingo- 
richtot aind, wordon 
bo an o in a iid o rg e ro ih t, 
daB zwiachon don ein- 

zolnon Blocken boim Durchloiton von oloktrischom 
Strom Uobergangawidoratiindo ontatohon , in donon 
hauptB iiclilich  dio W iirmeontwicklung atattlindet.

KI. 31 c, N r. 205174, vom 5. Dozombor 1907.
A. L o i u v o b o r  & C o., G. m. b. II. in  G l o i -  
w i t z  II. Verfahren zu r  Herstellung ton Kern- 

stiltzen mit zwei Tragplat- 
ten und einem oder mehre- 
ren Tragstiften.

Dio KernatUtzon werden 
aua zwei "f-E ison a und

_ b in dor WeiBO herge-
s to llt, daB dor Stog dor

boiden ""P-EiBon bia auf dic dio Yerbindungaatego c
bildendon Teile weggoachnitton wird, worauf die bo 
crhaltonon Toile durch SchweiBen, Nieten, Loton oder 
Yerlaachon an ihren Stegen zu einor Kornstiitzo vor- 
einigt werden.

KI. 10.1, K r. 204786, vom 5. Dozombor 1906. 
P. J. C o 11 i n i n D o r t m u n d , AYestfalen. Yorrich
tung zum Unschddlichmachen der beim Fiillen und 
Eatleeren voit Koksofen aus dem Ofen und etwaigen-

falls auch aus dem 
Steigrohr cnt- 

weichenden Gase und 
JDampfe.

Zur Abfuhrung 
undY erbrennung der 
beim Fiillen und Ent- 
loeren derK okskam - 
mern eiitstehenden 
sowie e tw a ig e n fa l lB  
auch aus dem Steig
rohr ontweichenden 
Gase dient oin in dor 
Ofendocke vorgese- 
hener K anał b, der 
durch einen Kriim- 
mer c  mit dem Steig
rohr a yerbundon iBt. 

Dioser Sammelkanal b wird durch die ausstrahlendo 
Ofenwiirme Btiindig so stark  in Glut gelialten, daB 
jene Gase sich in ihm sofort Bicher ontzihiden.

KI. l a ,  N r. 20520G, vom 24. Marz 1907. H u g o  
B r a u n s  i n  D o r t m u n d .  Vorrichtung zu r Ent- 
wćisserung von Kohle und dergl., bei der das Ent- 
wasserungsgut mittels einer F6rdervorrichtung iiber 
eine siebartige Flachę hinweggefiihrt wird.

Dio zu entwassernden Kohlen oder dorgl. werdon 
auf ein Sieb a gebracht, iiber dem eine sich drehende 
Trommel b mit einer groBen Zahl von schaufelformi- 
gen, unter einem beliebigen "Winkel oinstellbaren

XXX.™

Flugoln c gelagort ist. Dnrcli dio Fliigel c wird immer 
nur oin geringer Teil dor Kohlon aufgolockort und 
ontsprechond dor SchragBtellung dor Fliigol abgetrennt

und vorwartsgeschoben. H iordurch wird oine sehr 
boBchlounigte Entwiissoi-ung des Gutoa orroicht, dio 
dadurch noch gosteigort worden kann, dali der Raum 
untor dom Sieb a durch lio h r d mit einom aaugond 
wirkendcn Yontilator vorbunden wird.

KI. 21 Ii, N r. 205!)7i), roni 6. Juni 1907. 
S e b a s t i a n  Z i a n i  d e F o r r a n t i  i n  G r i n d l e f o r d  
b. Slieffiold, Engl. Yerfahren, bei elektrischen In- 
duktionsofen mittels eines magnetischen Hilfsfeldes

eine Zirkulation im
heruorzu-Schmelzbad 

rufen.
Neben dom lamellior- 

ten liingm agneten mit 
m ittlerem  Querglied o 
ist noch ein zweiter 
Magnot b c nebst AYick- 
lung d an dom Ofen 
vorgeaohen. Durch letz- 
teron wird ein magno- 
tisches Drehfold orzougt, 
welchoa unter Mitwir- 
kuug dea ;llau])tm agne- 
ton a einen zwanglaufi- 
gen Umlauf des in der 
Rinno e beflndlichen Mo- 
tallea fhorY orruft. Statt 
der Noboneinanderan- 
ordnung konnen die bei
den Magneto a uud c auch 

untereinander angebracht aoin. Diese Konstruktion 
soli eine sohr intonsive Durchmischung dea Metalles
vor dem Ablassen durch dio Bodenoffnung g bewirkon.

K I. 31 a , N r, 205SS4, vom 1. Juni 1906. L o u i a  
R o u s s e a u  in A r g e n t o u i l ,  F rankr. Kippbarer 
Schmelzofen mit getrenntem Ęrennschaclit und 
Schmelzraum.

Die vou dem BronnatofTachachta getrennte Schmelz- 
kam m er b ist an ihreni oberen Teil vou einem mit

dom Schacht a 
Terbundenen 

Riugkanal c um- 
gebou. Yon die- 
sem miinden in 
die Schmolzkam- 
m er b nicht allein 

oberhalb des 
Scbmelzgutes Dii- 
scnd  ein, sondern

es zweigen sich von ihm noch nach unten fiłhrendo 
Kanale e. ab, dio in unten in don Schmelzraum b 
miindende Diisen f  auslaufen. Es soli durch dieao 
Einrichtung eine sehr intenBive Beheizung des Schmelz- 
gutes erreicht werden. Da der Ofen mit Druckluft 
arboitet, so sollen auch noch, nachdom daa geschmolzeno 
Metali beroits bis iiber die untero Diisenreihe steht, 
Heizgase durch das fliissige Metali getrioben werden.

2 0
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N r. S91S9S. F r .  M. B e c k e t  i n  N i a g a r a  

F  a 11 s , N. Y. Yerfahren der Darstellung von Le
gierungen mit wrnig Kohlenstoff.

Es handelt sich besonders um die Ilerstellung 
von kohlenstoffarmen Legierungen des Eisens und 
Niekols mit Chrom, Molybdan, W olfram und Ya- 
nadium. Es wird zunfichst oine solche Legierung aus 
einem geeigneten Erz hergestellt mit liohom Silizium- 
und geringem Kohlenstoffgehalt. Dann wird das Si
lizium durch weitere Zugabe von Erz ganz oder zum 
Teil entfernt. BoispielsweiBC wird zur Darstellung 
von niedrig gekohltem Forrochrom  folgendermaBen 
Y erfahren: Ais AusgangBstolf wird Chromit yerwendet 
mit 50 bis 52 °/° CrjOa und 16 bis 17 0/° Fe O. Mit 
diesem wird Kohlo und Quarzsand gemischt. Die 
Kohle muB zur Roduktion des Chroms, Eisens und 
Siliziums ausreichen. Es wird dann noch, um eine 
gute Schlacke zu bilden, Kalk zugcsetzt. Im elek
trischen Ofen wird hieraus eine kohlenstoffarme Chrom- 
eisenlegierung m it hohem Gehalt an Silizium erhalten. 
Diese wird in einem zweiten elektrischen Ofen mit 
einer wreiteren Menge Chromit verschmolzen, wobei 
das Silizium zur Reduzierung yon Eisen und Chrom 
aus dem Erz dient. Durch 1 Gowichtsteil Silizium 
werden hiorbei 2,44 Gewichtsteile CrsOa oder 3,9 Ge- 
wichtsteile FeO  zu Metali reduziert. Infolge der 
liohen W arm etonung des Siliziums wird zu diesem 
zweiten Teilo des Y erfahrens wenig elektrische K raft 
yerbraucht.

N r. S92971. W i l l i a m  M. B l e c k e r  i n C a n -  
t o n ,  Ohio. Yerfahren, Blechtafeln zu oxydieren.

Die im Gliihofen erbitzten polierten Blecho wer
den auf einem endlosen Bandę zwischen einer oberen 
und oiner unteren, sich gogenuborstehenden Roihe 
von Dampfdiison hindurch bewogt und durch den aus- 
stromenden Dampf auf der Ober- und Unterseito 
gleichmiiBig und gleichzeitig osydiert (geblaut). Dann 
werden sio boim W oitortransport durch zwei in ahn- 
licher WeiBo angeordnete Luftdiisenroiheu auf beiden 
Seiten gleichmiiBig und gleichzeitig gekUhlt und hier- 
durch die erzcugte Oxydschicht fixiort.

N r. 797 746 und S97834. C a r l  J.  F . J o h n s o n  
i n  C l o y e l a n d ,  Ohio. Brenner fu r  BLockwUrmofen.

Am Kopfende dos Ofens befindet sich das GaB- 
zuleitungsrohr a, das sich nach dem Ofeninnern zu 
in w agerechter Richtung stark  yerbreitert, hingegen 
in sonkrechtor Richtung spaltartig  yorcngt. Sonkrecht 
yon oben stoBt hiorauf ein zweiter, iiber dio ganzo 
Ofenbreite sieli erstreckender K anał 4, von dem zwei 
Reihen yon Oeffnungon c und d, die beide etwas nach 
unten gerichtet sind, abzweigen. In den senkrechten

Kanał b tritt von oben unter Druck die Yerbrennungs- 
luft ein, die durch Rohre e zugofuhrt und, da diese 
Rohre zum groBon Teile durch den Ofenraum gehen, 
YOrgewarmt wird. Ein Teil der Druckluft bewegt 
sich im K anał b bis zur Sohle herab, mischt sich mit 
dem zustromendon Gase und tritt ais Flamme durch 
die Kaniilo d in den Ofen ein. Diese Flam m en sind 
etwas nach unten gerichtet, so daB sie die auf don 
Schiencn f  liegenden Błocko hostreichen. Ein anderer 
Teil dor Y erbrennungsluft tr itt jedoch durch die 
oberon Kanale c in den Ofen ein und driickt, indem 
sie untor dem Ofongowolbe w eiterstromt, die Flammen 
noch auf eino langero Strecke auf dio zu erhitzenden

Blocke, yerlangert mithin die Beruhrungsdauer zwischen 
boiden und erhoht so ihre Heizwirkung.

N r. S98012. M a r t i n  J.  S h a n n o n  i n  S t e e l -  
t o n ,  Pa. Dopprlter Gichtverschlufi fiir  Hochofen.

Dor Schiitttrichter a ist wie iiblich durch eine 
Glocke b yerschlosson; sie dient einer Stango c zur 
Fiihrung, die den unteren Ver8chluB d tragt. D ieser

besitzt eine obere und 
eine untero Dich- 
tungsflache, m it de- 
nen er sich gegen 
den Ring bozw. die 

untero Diclitungs- 
fliiebo dos unteren 
Trichtors f  legt und 
sowohl in angehobe- 
ner ais auch jn  ge- 
senkter Stellung ab- 
dichtot. In der zum 
Ofeninnern fiihren- 
den Oełlnung g sind 
Ablonkplatten h an- 
geordnet. Sie und 
der schrfig nach un
ten gorichtete Ring e 
dienen zur Durch- 

misebung des Gichtgutes wahrend des Fallons. Dor 
AbschluBkiirper d hat auch noch den Zweck, bei Ex- 
plosionen ais Puffer zu dionen. Er ist schwor gehalten 
und soli bei einer Explosion etwas emporgeschleudert 
werden und so den Esplosionsgasen ermoglichen, in 
den unteren T richter zu entweichen.

N r. S99219. K a r l  A r y  i d  J o h a n s s o n  i n  
S a n d y i k o n ,  Schweden. Entschwefeln von Eisen- 
und Manganerzen.

Viele Eisen- und Manganorzo konnen wodor durch 
A nrcicherung noch durch Rosten geniigend entschwe- 
felt werden. Dio Erze enthalten kohlensauren Kalk, 
dor beim Rosten don Schwefel unter Bildung von 
schwefelsaurem Kalk bindet, der boi den gebriiuch- 
lichen Rosttem peraturen nicht zerBotzt wird. F eh lt 
kohlensaurer Kalk, so bilden s ich  boim Rosten basiB che 
Sulfate dos Eisens, die zur yolligen Zersetzung Tem
peraturen bis 1400° C. benotigen. Der Erfindung 
gemaB werden solche Erze in gepulvertom Zustande 
mit ICiesolsaure gem ischt und gogebenenfalls nach 
B rikettierung bis zur Sinterung erhitzt. H ierbei treib t 
dio K ieselsaure don Schwefel aus.

N r. S99285. W . A. B e s t i n N o w Y o r k , N. Y. 
Gliihofen fiir  Radreifen.

Der mit einem abhobbaren Deckel a, welchor in 
seiner Mitte den Abzug b fiir die Abhitze triłgt, ver- 
Behene Ofen besitzt einen m ittleren Bronnor c, iiber 
den dor B rennerkopf zur besseren H eranfiihrung der 
Flam m e an die zu erhitzenden Bandagen d noch

woiter hocbgefuhrt ist. Das Gas oder der fliisBige 
Brennstoff wird durch Rohr e unter Druck zugefiihrt 
und durch einen aus dem Rohr f  austretenden Dampf- 
oder Luftstrahl in don Zuleitungskanal g eingeblasen, 
wo ihm durch Rohr h die notige Y erbrennungsluft 
beigem ischt wird. Um dem aus den Oeffnungen i 
austretenden GaR-Luftgemisch eine drehende Bewogung 
zu erteilen, sind dio Ooffnungen nicht radial, sondern 
m ehr tangential augeordnet.
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N r. 899405. J o h n  T. J o n a s  i n  I r o n  Mo u n -  
t a i n ,  Michigan. lieduktion  von Eisenerzen zu  Eisen- 
schtoatnm.

Das Erz wird in dem Drehofen a durch die 
K ohlenstaubfeuerung b stark  erhitzt und gelangt in 
diesem Zustande durch die bewegliche Feuerkam m er c 
und den mit dem selbsttatigen VerschluB d yorsehenen

ICanal e in eine 
groBere Kam m er f, 
die m it einer Ein- 
fiilloffnung g und 
einer EntloerungB- 
iiffnung h yersehen 
ist. Das gliihende
Erz fiillt auf eino auf 
dem Boden ausge-
hreitete Schicht yon 
bituminosem Kohlen- 

klein, die ea durch seine Hitzc entgast. Die so er- 
zeugten Kohlenwaaserstoffe reduzieren das gliihende 
Erz za Metallschwamm, der langsam abkilhlt. Yon
Zeit zu Zeit wird durch die Oeffnung g neue Kobie
aufgegeben, die dann wieder zum Roduzioren neuer 
Massen gliihenden Erzes dient. D er Metallschwamm 
wird nach beliebigem Y erfahren wreiteryerarbeitet.

N r. 903425. A l b i n  G. W i t t i n g  und A r t h a r
O. B a e r  i n  C h i c a g o ,  Jll. Explosionsventil fu r  
Hochofen.

Das Auapuffrolir a endet in einen Yentilsitz b, 
auf dem der Y entilkorper c aufsitzt, der mittelB einer 

Q uerstange d mit FiihrungB- 
stangen e yerbunden ist, die 
in Fiihrungen f  gleiten. g sind 
Pufferfedern zur Milderung der 
YentilstoBe. U nter dem oberen 
Ventilkegel c sitzt ein zweiter 

d  Kegel h, der ao bemessen ist, 
daB zwischen ihm und dem 
Rohr a ein geniigender Zwi- 
schenraum zum D urchtreten der 
ausstromenden Explosionsgase 
yerbleibt. Mit emporgescbleu- 
derte festo M aterialien werden 
hingegen yon dem Kegel h 

aufgefangen und nach unten zuriickgeworfen. Durch 
den Seilzug i kann das Y entil c auch yom Boden aus 
geoffnet werden.

Nr. 908381. C h a r l e s  W.  B o n n e t  i n P i t t s -  
b u r g ,  Pa. Vorrichtung zum  Treńnen von anein- 
ander hdngenden Blechen nach dem Glilhen.

Blechpakete zoigen nach dom Gliihen yielfach 
den Uebelstand, daB insbesondere die oberen Bleche

infolge zu starker E r
hitzung aneinander baf- 
ten und durch Hammer- 
schlage getrennt wer- 
den miisBen. D er Er- 
findung gemaB soli dies 
durch einen mechani- 
schen Ham m er gesche
hen. ^ o r  den aus dem 
Gliihofen kommenden 
Blechstapeln a liegt ein 
GleisA, auf dem Bich ein 
don mechanischen H am 
mer ctragender W agon d 
hewegt. Auf dem W agen- 

gestell ist ein Kolben e befeatigt, auf dem sich ein 
Zylinder f  in senkrechter Richtung m ittels einer Druck- 
fluesigkeit yerBchieben liiBt. Der Zylinder f  trag t einen 
Ausleger g, auf dem der den Ham m er c tragende W agen/i 
liiuft. Auf diesem ist der Ilam m erzylinder i  zwischen

Fcdern k  elastisch gelagert, dem Druckluft durch den 
Schlauch l zugefiihrt wird. Auf dom Hammerzylinder i 
iat ein schweres Gewicht m zur Aufnahme des Ruck- 
stoBes aufgeschoben. n  sind Ilandhaben, an denen 
der Ham m er c auf dem Blechstapel a hin und her 
gefubrt wird. Auf dem Wagen d ist ein Oelbehiilter o 
aufgestellt, der unten durch Rohr p  mit dem Zylin
der f  und oben durch Rohr ą m it dor PreBluftleitung 
yorbunden ist. Diese dient unter Y erm ittlung des 
Oeles zam Einstellen des Auslegers g aufrichtige Hobe.

N r. 90S594. W i l 
l i a m  C l a r k  Mi  t - 
c h e l l i n  C h e s t e r -  
f i e l d ,  Engl. Ver- 
teilungsvorrichtung  
fu r  Hochofen.

U nter der Trichter- 
offnung a iat im Ofen 
ein zweiter T richter 
b an drei Stangen c 
aufgehangt; das Ge
wicht des Trichters 
b ist durch Gogen- 
gewiehte d ausge- 
glichen. Die Stangen 
c konnen pneuma- 

tisch, hydrauliach 
oder sonstwie be- 
wegt werden. Durch 

Schragstellung des Trichters b kann so dio Beschickung 
nach beliebigen Stellen im Ofen hingeleitet worden.

. N r. 909926. J a m e s  L. M c D o n a l d  in C o l o n a ,  
Pa.  W drmofen fu r  Blocke.

Der Ofen beaitzt einen oberen H erd o und einen 
unteren Herd b. Zwischen boiden ist der Block- 
kanter c angeordnet. Die Blocke wandern zuorst 
iiber don oberen Ilerd , wordon dann in den Ein- 
schnitt d des Kantors geachoben und gleiten beim 
weiteren YorBchiebon, hierbei umkippend, auf dem

K antor c entlang zum unteren Herde b, auf dem sie 
so ankommen, daB die bisher unten boflndlicho Soito 
zu oberst zu liegen kommt. Auf dem unteren Herde 
worden sio durch den Drucker e w eiter geschoben, 
bis sie achlielilich auf die AuBtragyorrichtung f, g 
gelangen. DieBe besteht aua zwei Gleitfliichen f  und 
dem darauf gleitonden und durch die Zahnstange h 
und Zahnrad i  vom Motor k  aua bewegton Schieber g. 
Durch diesen werden aie seitlich aus dem Ofen 
gestoBen.

N r. 910707. C h a r l e s  B. M o r g a n  i n  O a k -  
l a n d ,  Californion. Gewinnung von Eisen aus seinen 
Erzen.

Erfinder schlSgt yor, in solchen Liindern, die arm 
an Kohle sind, dio Erzo in folgondor W eise auf 
metallisches Eisen zu yerarbeiten. Dio Erze werden 
m it geeigneten FluBmitteln auf beliebige Weiao in 
einen Ofen zum Schmelzen gebracht und in das 
fliiBsige Erz ein kohlenstoffhaltiger Stoff, z. B. Asphalt, 
in fliisBiger Form  zum Ausroduzieren dea Eisens ein- 
gefuhrt.
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Statistisches.
AuOenhandel des D eutschen  R e ich es  in den Monaten Januar-Juni 1909.

E i n f u h r A u u f u h r

Eisenerze; eison- oder manganhaltigo Gasreinigungsmasso; Konyorterschlackon; t t

ausgebrannter oisenhaltiger Schwefelkies (237e)* ............................................ 3 766 827 1 323 680
Manganorze (237 h ) .................................................................................................................. 194 844 1 132
Stoinkohlen, Antkrazit, unbearbeitoto Kannelkoblo (238 a) ................................... 5 420 296 10 320 519
Braunkoblen (238 b ) ............................................................. ................................................ 4 051 476 15 634
Steinkohlenkoks (238 d ) ......................................................................................................... 324 844 1 592 281
Braunkolilonkoks (238 o ) ..................................................................................................... 785 1 022
Steinkohlenbriketts (238 f )  ............................................................................................................................................... 51 011 538 016
Braunkohlonbriketts (238 g ) ................................................................................................. 47 936 220 498
Roheisen (7 7 7 ) .......................................................................................................................... 68 039 195 544
Brucheisen, Altoisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. (843 a, 843 b ) ...................... 75 992 86 624
Rohren und RohrenformBtiicko aus nicht scbmiedbarom GuB, Halinę, Yentile u b w .

(778a u. b, 779a u. b, 7 8 3 o ) ...............................................................................
W alzen aus nicht scbmiedbarom GuB (780a u. b) . . .

1 730 17 428
351 5 621

Maschinenteile rob u. boarboitet** aus nicht scbmiedb. GuB (782 a, 783 a — d) 3 000 1 770
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeitet (781au . b, 782b, 783f u. g.) . . . 
Rohluppen; R ohschienen; R ohblocke; Bram m en; yorgewalzte B locke; P latinen; 

Kniippel; Tiegelstabl in Blocken (784)......................................................................

4 191 30 062

3 966 214 115
Schmiedbares Eisen in Stilben: Trager ( J - ,  1 1- und 1 1 -Eisen) (785a) 106 140 948
— : Eck- und Winkeleisen, Kniestiicke (785 b) ......................................................... 202 27 740
— : Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) ............................................ 1 234 35 624
— : Band-, Reifoisen (785 d ) ................................................................................................ 1 614 55 842
— : Anderes nicht geformteB Stabeisen; Eisen in Stilben zum Umschmelzen (785 e) 
Grobblecbe: roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gofirniBt ( 7 8 6 a ) ......................

7 915 159141
246 99 138

Feinblecho: wie vor. (786 b u. c ) ........................................................................................ 2 132 50 947
Yerzinnte Bleche (WoiBblech) (788 a ) ............................................................................... 15 702 135
Yerzinkte Bleche (788 b ) ..................................................................................................... 30 11 155
B leche: abgcschliffen, lackiert, poliort, gebriiunt usw. (787, 788c) ..................
W ellb lech; Dehn- (Streck)-, Riffel-.Waffel-, W arzeń-, andere Bleche (789 a u. b, 790)

50 2 371
29 10 631

Draht, gewalzt odor gezogen (791 a — c, 792 a — e ) ..................................................... 3 082 169 565
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; RohrenformBtiicko (793a u. b) . . . 98 1 461
Andoro Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) ............................... 5 992 58 413
Eisenbahnschienen (796a u. b ) ............................................................................................ 142 180 064
Eisenbahnschwollen, Eisenbahnlaschen und Unterlagsplatton (796 c u. d) . . . . 14 58 648
Eisenbahnacbsen, -radeison, -riider, -radsatze (7 9 7 ) .................................................... 1 013 31 639
Sclimiedbarer GuB; Schmiedestilcke*** (798a—d, 799a—f ) ...................................
Gescbosse, ICanonenrobre, Sagezahnkratzen usw. (799g)............................................

4 115 25 850
1 470 15 190

Briicken- und Eisenkonstruktionon (800a u. b) . . 127 22 846
Anker, Ambosse, Schraubstocko, Brecheison, Hammer, Kloben und Rollen zu 

F lasehenziigen; W inden (806a—c, 8 0 7 ) .................................................................. 334 3 233
Landwirtschaftliche Geriito (808a u. b, 809, 810, 816a u. b ) ................................... 1 343 19 878
W erkzeuge (811 a u. b, 812a u. b, 813a—e, 814a u. b, 815a—d, 836a) . . . 
Eisenbalinlaschenschrauben, -koilc, Schwellenschrauben usw. (820 a ) ..................

767 9 417
31 6 264

Sonstiges Eisenbabnm aterial (821 a u. b, 824 a ) .............................................................
Sclirauben, Niete, llufeisen usw. (820b u. c, 825e) ................................................
Achaen (ohno EisenbahnacbBen) und Acbsenteile (822, 823 a u. b ) ..........................

158 4 947
017 9 282

38 1 143
W agenfedorn (ohne Eisenbahnwagenfedorn) (824b) ................................................ 48 578
DrabtBoilo (825 a ) ...................................................................................................................... 168 2 234 ;
Andere Drahtwaren (825 b—d ) ............................................................................................ 243 19 158
Drahtstifta (auch Huf- und sonstige Niigel) (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) ...................... 1 169 34 549
Haus- und Kuchengeriite (8281) u. o ) ............................................................................... 214 11 895
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) .................................................................  .......................... 1 591 1 840
Feine Messer, feine Sclieren u b w .  (836 b u. c ) .............................................................. 43 1 635
Kab-, Strick-, Stick- u b w .  Nadeln (841 a—c) . . . . 65 1 S56
Alle iibrigen Eisenwaren (816cu . d —819, 828a, 832—835, 836d u. e—840, 842) 1 040 22 408
Eisen und Eisenlogierungen, unvollstandig angomeldet (unter 843 b ) .................. — 460
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ....................................... 516 13 246

ICiaen und Eisenwaren in den Monaten Januar-Jun i 1909 211 567 1 872 543
MaBchinen „ „ „ „ 39 862 155 964

Insgesam t 251 429 2 028 507
Januar-Jun i 1908: Eisen und Eisenwaren . 284 522 1 805 641

M a s c h in e n ...................... 45 857 174 883
Insgesam t 330 379 1 980 526

* Die in K lam m ern  s tchenden  ZilTern b edcu ten  d ie N um m ern  des s ta tid tischen  '\Y arenverzeIchnisses. ** Die A u s f u h r  an  bc - 
a rb c lte te n  guB eiserneu M asch inen teilen  is t u n te r  d en  be tr. M aschinen  m it a u fg e fu h rt . ***  D ie A u s f u h r  an  S chm iedestucken  fiir Ma- 
sch inen  is t u n te r  den  betr. M aschinen  m it au fgefiih rt.
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R olieisenerzeugnng in den Y erein igten  Staaten.
Ueber dio Leistung der Koks- und Anthrazit- 

hoeliofen der Yereinigten Staaten im Jun i 1909, 
verglichen mit dem yorhergehenden Monat, gibt fol- 
gende Zusammenstellung AufschluB:

J u n i 1909 M ai 1909 
t t

I. Gesamt-Erzeugung . . 1 960 762 1 913 463**
Arboitstiigl. Erzeugung . 65 358 61 725**

II. Anteil der Stalilwerks-
gesellsehaften . . . .  1 387 375 1 276 551

D arunter Ferrom an- 
gan und Spiogel-
e i s e n ......................  16 780 21 167

* „The Iron Ago" 1909, 8. Ju li, S. 134 und 135.
** Endgiiltige Ziffer.

III. Zahl der Hochofen 
Davon im Feuer

am  1. J u li 1909 a m l.J u n I1 9 0 9

404 403
239 234ł *

t  t
IY. W ochenleistungen der

Hochofen . . . . . .  471 149 453 234**

W onngleich dio Erzeugung von Holzkohlenroheisen 
bisher nur geschiitzt werden kann, so darf man doch 
damit rechnen, daB die G e s a m t - R o h e i s e n e r z e u -  
g u n g  dor Yoroinigten Staaten im e r s t e n  II a l b - 
j a h r o  1909 rund 11175000 t betragon hat. DaB 
diesjiihrige Ergebnis der Monato Januar bis Juni 
wiirdo alBO, d a  dio Horstollung in dor ersten Hiilfte 
1908 sich auf 7 028 692 t belief, das yorjahrige um 
etwa 4 146 000 t oder 37 °/o iibertreffen.

Aus Fachvereinen.
VII. Internationaler Kongrefi fiir 

angewandte C h em ie .
(F o rtse tzung  von  Seite  1129.)

In der Abteilung fiir a n a l y t i s c h e  C h e m i o  hielt 
Prof. W ilh. F r e s e n i u s  ("Wiesbaden) einen Y ortrag 

iiber die P rin zip ien  boi D nrchfiilirnng
Ton Sch iedsanalysen .

Redner hat eine Anzahl allgemeiner Gesichtspunkto 
aufgestellt zur Anerkennung durcli don Internationalen 
KongreB, um fiir vieleFiille, in denen zurzeit Meinungs- 
yerschiedenheiten horrschen, die durch solche ge- 
schaffenen Schwierigkoiten zu yermeiden. W aszunachst 
die M i t t o i l u n g e n  a n  d e n  S c h i e d s a n a l y t i k e r  bei 
Auftragserteilung anbetrifft, so miiBten folgende Punkte 
angegeben werden: l. die Bestandteile, auf dio sich 
die Untersuchung erstrecken soli; 2. der Grenzwert 
der Gehaltszahl, falls dariiber entschieden werden 
soli, ob ein bestim inter Gehalt erreicht bezw. iiher- 
schritten is t; in dem Fali, daB eine weitgehende Ge- 
nauigkeit yon besonderor Bedeutung ist, soli diesor 
Um stand auch angegeben werden; 3. falls bei dem 
lvaufvertrag auBer dem Gehalt auch eino bestimmte 
Untersuehungsmethode yereinbart worden ist, so muB 
diese dem Schiedschemiker m itgeteilt worden; 4. ferner 
soli angegeben worden, ob die eingesandten Proben 
mit anderen yerm ischt oder fiir sich allein untersucht 
werden sollen, und an wen das Ergebnis mitzuteilen 
ist. W enn eino F o s t s e t z u n g  d o r  M e t h o d e  
(Punkt 3) im ICaufyertrage nicht yorgesehen ist, so 
hat der Schiedsanalytiker die Pflicht, diejenigo Me
thode anzuwenden, die nacli seiner Kenntnis und Er- 
fahrung die zuverlassigsten W erto liefert. Is t eine 
bostimmte Metliode dagegon yorgeschrieben, so muB 
sich der Schiedschemiker nach den Yorschriften, dio 
fur die A uBlulirung diesor Methode bestehen, peinlich 
genau richten. In dem A nalysenattest ist diese an
gewandte Methode anzugeben, besondors dann, wonn 
die yorgeschriebene Methode notorisch nicht riclitige 
Ergebnisse liefert, bezw. dio A rt der Ausfiihrung erfah- 
rungsgemiiB das Ergebnis wesentlich beeinflussen kann.

Fiir den Fali, daB eine der Parteien glaubt, gegen 
das E r g e b n i s  d e r  S c h i e d s a n a l y s e  Einwarido or- 
heben zu miissen, will R edner folgende Punkte ais 
maBgebend yorschlagen: Die Yerfiigung iiber den 
Rest der Probe hat der Einsendor; er kann dieselbe 
also zuriickyerlangen. W ird das Ergebnis yon einer 
Partei ais unzutreffend bezeichnet, so ha t der Scbieds- 
analytiker die Pflicht, den F ali zu priifen und bei 
Auffinden einer offensichtlichen U nrichtigkeit beiden 
Parteien dieses mitzuteilen. Sonst soli in eine Ile- 
vision der Schiedsanalyse nur dann eingetreten wer

den konnen, wenn beide P arteien  dazu ihre Zustim- 
mung geben; andernfalls muB es bei dem einmal ab- 
gegebenon R esultat des Schiedschemikers sein Bc- 
wenden haben. W enn eine Partei gegen die von 
diesem angowandte Methode oder Arbeitsweise Ein- 
wendungen zu machen hat, so kann sic mit ihm in 
Yerbindung treten, um durch IClarstellung der beider- 
seitigen Methoden oder durch G egeneinnnderarbeiten 
eino AufkHirung horbeizufuhren. GrundBiitzlich soli 
eino solche Untersucliung aber nicht zur Abanderung 
des Resultats einer bereits erfolgten Schiedsanalyse 
dienen, sondern unter Anwendung yon anderem ana- 
logen Materiał nur etwaige Fehlerquellen feststellen.

Da auch Differenzen auf Grund von Yerschicden- 
heiten der untersuchten Proben yorkommen konnen, 
so muB zur K larstellung dieser F rage auch die Probe, 
auf die sich das Schicdsanalysenresultat bozieht, noch- 
mals untersucht w erden; wenn jedoch yor der Nach- 
untersuchung zwischen den Parteien  nichts yereinbart 
worden ist, so bleibt das Ergebnis der orsten Analyse 
maBgebend.

Zu den Ausfiihrungen dos Y ortragenden auBerten 
sich nur wenige M itglieder der A bteilung; eine Ab- 
stimmung oder BeschiuBfassung iiber die dargolegten 
Punkte fand nicht statt. ;gng  Philips.

E. G u d e m a m i  (Chicago) behandelte vor derselben 
Abteilung das Thema

K olilenanalysen fiir technisclio  Z w ecke.
Der Yortragende ero rtert die F rage , auf welche Be- 
standteile die Kohlen in K essclbetrieben der Y ereinig
ten Staaten m it einem taglichen Kohlenyerbrauch yon 
weniger ais 50 t zu untersuchen sind. Eine derartige 
Analyse yerfolgt zwei Zwecke: Bie soli zuniichst eine Be- 
urteilung der Kohle ermoglichen und dann dom Yer- 
braucher einen A nhalt iiber ihren W ert goben, ent- 
weder in Geld ausgedriłckt oder m it Rucksicht auf 
ihren wirklichen Heizwert. Nach Ansicht des Yor
tragenden werden zu dieBem Zwecke zu yiele un- 
geeignete Bestimmungen yerlangt und ausgofilhrt. Die 
BeBtimmung der Feuchtigkeit unter genau festgelegten 
Bedingungen, der fliichtigen Bestandteile, des lixen 
Kohlenstoffs, yon Asche, Schwefel und die Berechnung 
des Heizwcrtes ist fur die Beurteilung yon Kohlen 
zur Kesselfeuerung yollstandig ausreichend.

C. F o r y  (Paris) berichtete yor dor Abtoilung 
fiir a n o r g a n i s c l i e  C h e m i o  iiber ein neues, yon 
ihm konstruiertes

se lb streg istr ieren d es thenno - elek trisches  
K alorim oter.

Das K alorim oter soli zur schnellen Bestimmung 
des Heizwertes yon Brennm aterialien, insbesondero
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von gasformigen und fliissigen Brennetoffen, dienen, 
und zwar in kontinuierlichem Betrieb, so daB man 
jederzeit uber don W ert des erzeugten Gasea unter- 
rich tet ist. Das Y erfahren besteht darin, daB das 
Gas in einem B renner mit konstanter Ausstromung, 
von etwa 5 bis 10 1 in der Stunde, yerbrannt wird. 
Die hierbei erzeugte W arm e w irkt auf ein fiir diesen 
Zweck besonders konstruiertes Thermoelementjy^essen 
kalte Lotstelle durch Luft, dio durch die Verbrcnnungs- 
warme angesaugt wird, abgekiihlt wird, wahrend die 
andere Lotstello von den Yerbrennungsprodukten be- 
strichen wird. Das zuerst nur aus einer Lotung be- 
stehende Thermoelement enthalt je tz t 15 Lotstellen, 
dio zusammen eine Potentialdifferenz von 0,2 Yolt 
liofern konnen. Da zugleich der W idorstand dieser 
Thermosaule sehr klein ist, so ist die Stromstiirke 
groB genug, um ein obenso deutliches D iagram m  wie 
das der R ic lia rd sc h e n  A pparate zu geben.

Ein Nacliteil des K alorimetors besteht darin, daB 
es fiir jedes einzelno Gas besonders eingestellt wer
den muB, da dio Ausstromungsmenge eines Gases aus 
einer kleinen Oeffnung yon seiner Diehto abhiingt. 
Diese Sehwankungen in der Dichto sind jodoch fiir 
ein Gas gleichen Ursprungs auf das Ergebnis ohne 
groBon EinfluB.

F u r Zwecko des Laboratorium s, wo man immer 
yerschiedenartige Gase oder flussige Brennstoffe 
zu untersuchon h a t, empfiehlt der Yortragende 
folgendon A pparat: Die Thermosaule des Kalori-
m eters ist m it einem E lektrizitatszahler yorbundon, 
der die erzeugte Strommenge angibt; andererseits 
wird das Yolumen des verbramiten Gases durch 
eine Gasuhr gemosson. Der Quotient aus den An- 
gaben des E lektrizitatszahlers und der Gasuhr ergibt 
dann in jedem  Zeitpunkt don Brennwert. Am beston 
arbeitet man in der W eise, daB man bei den yer- 
schiedenen Gasen moglichst auf die gleiche Strom
menge einstellt, so daB dann die von der U hr an- 
gegebenen Gasmongen dem Heizwert um gekehrt 
proportional sind. Da boi fliissigen Brennstoffen die 
W armeschwankungon in der kleinen, zu dem A pparat 
gehorigen Lam pe unyermeidlich sind, so muB man 
hierbei stets den E lektrizitatszahler anwenden, wenn 
man nicht gerade iiber ein selbstrogistrierendes Gal- 
yanometer yerfiigt. Die Gewichtsdifferenz vor und 
nach dem Yersuch zeigt dio Mengo des zur Yer- 
brennung gelangten Brennstoffes an.

Philips.
Ch. B u r g e s s  und J.  A s t o n  spracben obenfalls 

vor der Abteilung fiir a n o r g a n i s c h e  C h e mi o  uber

U eobacM ungon iiber die Aufnahmo yon K ohlen
stoff durch Eisen aus K olilenoxyd.

Doppelt raffiniertes Elektrolyteisen mit 0,012 °/o Kohlen
stoff wurde in einem Magnesittiegel, der sich wieder 
in einem Graphittiegel befand, in einem elektrischen 
W iderstaudsofen m it granulierter Kobie ais W idor- 
standsm aterial erhitzt. Nach dem Einschmelzen des 
Eisens wurde nach zwei- bis dreistiindigem Erhitzen 
eine H ochsttem poratur yon 1800° C erreicht, und 
nach weiteren sechs Stunden war das Eisen erst wieder 
bis auf 600° C abgekiihlt.

Nach dem Schmelzen zeigte ein 0,5 kg-Regulus 
einen Kohlenstoffgehalt von 0,047 °/o, ein 2 kg-Regulus 
einen solchen yon 0,012 °/o. Der Kohlenstoffgehalt 
betrug nach dem Ausschmieden 0,047 °/o bezw. 0,028 °/o, 
so daB also bei dem raschen Erhitzen des Eisens im 
Sclimiedefeuer die Kohlenstoffaufnahme nur gering 
ist. W onn zugleich m it dem Eisen K alk in den 
M agnesittiegel gegebon wurde, so etieg die Kohlen
stoffaufnahme, bei Zugabe yon metallischem Kalzium 
sogar bis iibor 0,2 °/o. Molybdiin, Wolfram, Chrom 
und Silizium haben anschoinend einen morklichen Ein- 
fiuB auf die Kohlenstoffaufnahme, wahrend Zinn, Silber,

A rsen und Kobalt einen geringeren EinfluB ausiiben. 
Der Kohlenstoff wird nach folgender R eaktion :

F e +  C O ^ ± F e O  +  C 
bei einer Tem peratur yon uber 800° gebildet und durch 
Zementation vom Eisen aufgenommen.

C. E. L o r d  (W ashington) berichtete in der- 
solben Abteilung uber die

Zusam m ensetzung uud p liysikalisch en  E igen
schaften  you Schlacken fiir don StraBenbau.

Zur V erw ertung yon Schlacken ais StraBenbau- 
m aterial h a t der* Y ortragende einige Hochofen- und 
Konverterschlacken vom chemischen und mineralogi- 
schen Gesichtspunkto aus eingehend untersucht. Die 
Schlacken wurdon zuerst analysiert, und dann eino 
Reihe von Yersuchen angestellt, um ihre Loslichkeit 
in W asser und verdiinnter Siiure zu bestimmen und 
ferner die Einw irkung yon K alkstein und Kalzium- 
hydroxyd auf ihre zementahnlichen Eigenschaften zu 
untersuchon. Die Zusammensetzung der yerschiedenen 
M aterialien wechsolto ab von einem sauren Silikat- 
glas bis zu einem sehr basisclien, yollkommen krietal- 
linischen Steinmaterial.

Die Loslichkeitsversuche zeigten, daB nur die 
Proben m it zem entartigen Eigenschaften und mit 
Doppelsili katon yon Kalk und Tonerde merklich durch 
W assor angegrilfon wurden. Die Moglichkeit, wie 
Zoment zu w irken, wurdo auf dio Bildung von Kal- 
zium karbonat und wasserhaltigen Kalk- und Tonerde- 
silikaten zuruckgefiihrt, analog den sekundaren Yer- 
bindungen, die man im erhiirteten Portlandzem ent 
Torfindet. Durch Zugabe von K alkstein und geloschtem 
K alk nahmen diese Eigenschaften auBerordentlich zu. 
Gowisse basische, zomentahnlicho Konverterschlaekeu 
zeigten Silikate, die in Kristallform  und chemischen 
Eigenschaften mit den wirksamen Bestandteilen hydrau- 
lischer Zemente, A lit und Belit, Tollkommen identisch 
waren.

Da man auf diese W eise durch einfache Yer- 
suche die Loslichkeit und hierdurch den Zementwert 
von Schlacken bostimmen kann, so konnen aus den 
wertlosen Konverter- und Ilochofenschlacken bei 
einiger Y orsicht yorziiglicho StraBenbaumaterialien 
orhalten werden.

M. P. L e m o u l t  (Lilio) machto in dor Abteilung 
fiir H u t t e n w e s e n  Mitteilungen iibor 
eine yerein fachte M ethode zur Bestim m ung des 

H eizw ertes g a sfo n n ig er  B renustoffe.
Dio Methode griindet sich auf die Beobachtung, 

daB m an m it Hilfe folgender einfacher Form el: 
P  =  0,909 a -|- 3,418b den Heizwert eines Gasgomisches 
bestimmen kann, der ais brennbare Gase Wasserstofl', 
Kohlenoxyd und Methan enthalt, und zwTar dadurch, 
daB man erstons die durch dio V erbrennung ontstan- 
dene Kontraktion mit naclifolgeudom Durchleiten 
durch Kaiilaugo =  a und zweitens den bei der Yer- 
brennung verbrauchten Sauerstoff =  b bestimmt.

Diese Form el ergab sich einfach aus der Uober- 
logung, daB das Molekuł II2 und das Molekuł CO hin- 
sichtlich der K ontraktion, dos Y erbrauchs an Sauer
stoff, sowie auch ihres Brennw ertes eine sehr groBe 
A ehnlichkcit aufweison, so daB man in oinem Gas- 
gemisch mit drei unbekannten Mengen X, Y und Z 
an W asserstoff, Kohlenoxyd und Methan eigentlich nur 
m it zwei U nbekannten zu rechnen braucht, namlich 
X -(-Y  und Z. H ierdurch wird dio W iirmoberechnung 
dieser Gasgemische sehr yereinfacht, da der Brenn
wert P  so durch eine Form el mit zwei GroBen auf- 
gestellt werden kann. W enn das Gas noch andere 
brennbare Bestandteile enthalt, z. B. Aethylen, Benzol 
usw., so kann man diese yernachlassigen, denn der 
Gehalt der gewohnlichen gasformigen Brennstofie an 
diesen Bestandteilen schw ankt in sehr geringen Grenzen
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und der dadurch bedingte Gesamtfehler erroiclit noch 
nicht 2 o/o, also einen Betrag, der gewohnlich inner- 
halb der Felilergrenzen der besten kalorim etrischen 
Boniben liegt.

Zur Bestimmung der Grofien a und b in indu- 
striellen Betrieben auBerhalb des Laboratorium a und 
mit geniigender Genauigkeit denkt sich der Terfasaer 
einen A pparat, der aus folgenden Teilen b e s teh t: 
einer MeBrohre, einor kleinen Bombo, in der die y e r 
bronnung Yollkommen sicber vor sich goht, und einem 
GlasgofaB, in das man einen Teil des Gas-SauerstoiT- 
gemisches leitet, um am SchluB dos Yersuches den 
entlialtenen SauerstofT zu bestimmen. ManmiBt dann 
die K ontraktion und darauf den uborschussigen Sauor- 
stoff nach der Yerbrennung. Auf dieao Woise erhiilt 
man die W erte fiir a und b, und aus dieaen nach 
obigor Form el den W ert fur P. Der fiir dio Y er
brennung erforderlicho SauerstofT wird durch ein be- 
sonderoa P rapara t, Sodoxylith, geliefert, welchea man 
direkt in den A pparat in dor Menge einfiillt, die man 
fiir den orfordorlichen SauerstofT notig hat.

A. C. J . C h a r l i o r  (South Tottenliam) aprach 
in derselben Abteilung iiber don 

EiulIuB yon WasserstolT au f E iseu und Stalli. 
Redner ging yon dor (wohl nicht ganz zutreffen- 
den) A nsicht aus, daB noben dor landlaufigen Be
stimmung der Bestandteile dea Stahls, wio Koblen- 
stoff, Schwofel, Phosphor, Silizium usw., dor Gegen- 
wart von WasserstolT, StickstofT oder Saueratoff kaum 
die geringste Beachtung in den chemischen Laboratorien 
geBchenkt werde. Profosaor G r a h a m  liabo schon vor 
yielen Jahren  nachgewiesen, daB WasserstolT durch 
Eisen und Stahl bis zu 16 Yolumteilen absorbiert 
werde, wiihrend R edner mancbo Fallo gehabt habe, 
in denon eine Absorption bis zu 25 Volumteilon feat- 
zuatellen gewesen Bei. Charlier atellt dann w eiter dio 
Behauptunsr auf, daB, da os praktisch unmoglieh er- 
scheino, WaBseratolT und SauerstofT bei dor H erstellung 
von EiBon und Stahl fernzulialten, der einzig gang- 
baro W eg der sei, zu suchon, ob dabei nicht beson- 
ders WasserstolT in irgend einer Woiao in seiner 
W irkung nutzbar gem acht worden konne. E r schlagt 
daher vor, bei der Stahlherstellung den Stahl yollig 
mit WaaserstolT zu siittigen und in dem so gesiittigten 
Stahl eine Yerbindung zwischen Eisen und Kohlon- 
stoff hervorzubringon und auf diese W eise ein Hydro- 
karbid dea Eiaens zu bilden, durch welches der W asser- 
atolT in dem Stahl ais eino chemische Yerbindung 
zuriickgehalten werde. Die F rage des Zustandebringons 
einer Verbindung zwischen WaaserstofT, KohlenstoiT 
und Eiaen oder m it anderen W orton dio Y erbindung 
dieser drei Bestandteile in eine festo chemische Y er
bindung wird offen golaBsen und nur gesagt, daB dabei 
dio Tem peratur und der Druck oine wichtige Rolle spiele.

Es geniigt, auf dioso Ausfiihrungon kurz hinzu- 
weisen, doren Unausfiihrbarkeit auch in der Erorto- 
rung des Y ortrages hervorgehoben wurde.

Coc i l  II. D e s c h  (Glasgow) berichtete vor der
selben Abteilung iiber

outektisclie L egierungou.
Dieselben konnen nicht ala parallele Iuterkrista lli- 
sationen bezeichnet worden, denn in mancben eutek- 
tiachen Legierungen zeigt koino der beiden Kom- 
ponenten kristalliniachea Gefiige, wiihrend bei anderen 
nur eine der beiden zur K ristallisation Yeranlaasung 
gibt. Welche Eigenachaft eines Metalles die Be Noi- 
gung zur K ristallisation eines Eutektikum s heryorruft, 
steht nicht feat, wahracheinlich steht dieselbe in Zu- 
sammenhang m it dor Eigenachaft einiger M aterialien, 
K rietallskelette sta tt einzelne K ristalle zu bilden.

Infolge Unterkiihlung kann die eutektiache S truktur 
Yormindert bder' gar zum Ydrschwinden gebracht 
werden. W enn auch' das Eutektikum  vom1chemischen

Standpunkt sich im stabilen Gleichgewicht befindet, 
ao ist dasselbe im physikalischen Sinne kein stabilea 
Gefiige. Nach der E ratarrung wirken dio Krśifte, 
welche daB W achetum der K ristalle bewirken, weitor. 
Die groBere Maseo jones Bostandtoiles, dor am starkaton 
zur O rientierung noigt, aucbt dio kloinero an sich zu 
ziehen, doch wird diesea Streben durch die langsame 
DilTuaion in feston Losungen sohr behindert (Ausschei- 
dung yon Zementit in perlitiBchem Stahl). —

A ub den sehr zahlreichen Vortriigen und E rorte- 
rungen yor der A b t e i l u n g  f i i r  R e c h t s a c h u t z  
usw. konnen an dieser Stelle nur einige der wichtigBten 
und allgemein interoaaierenden kurz besprochen werdon. 
Die ersto Sitzung dor Abteilung wurde yon dem Lord 
Chief Justico of England A l y o r s t o n e mit einer An- 
sprache eroffnet, die in uberaus bemerkenswortor Weise 
Bieli m it dem A u s ii b u n g s z w a n g im allgemeinen 
und den zurzeit bestehenden

e iig lischeu  Y orschriften  iiber den 
A usiibungszw ang

im besondoren befaBte. In moistorliafter W eise yor- 
getragon, machten dio Auafuhrungen des hochsten 
onglischen Richtera, der eine yieljahrige Praxia liinter 
aich hat, tiefon Eindruck auf dio zaklreicho Ver- 
sammlung. Der Lord Chief Justice fiihrto unter dom 
Beifall der Anwesenden aus, daB aoiner Ansicht nach 
der je tz t in England bestehende stronge Auaiibunga- 
zwang gogen daa Tntoresso dor Erfindor und gogen 
daa Intereaae der Allgomoinheit yeretoBe. Alles miisse 
getan werdon, um don Erfindor zu weitoron A rbeiten 
•/u erm utigen, die stets dor Atlgemeinheit zugute 
kiimen. Ea sei unbillig und bart, den Erfindor, der 
hśiufig nicht Gescbiiftsmann soi, zu zwingen, seine 
Erfindungen auch dann tatsachlich auszufiihren, wenn 
er noch kein wirtschaftlicheB Intereaae hieran habe. 
Ea geniigo fiir dio A llgeineinheit Yollstandig, wenn 
auf dem W ego dor Zwangslizenz dor Patentinhaber 
geniitigt werden konno, einem intereaaierten Fa- 
brikanten eino Lizonz gegen angemessene Vorgiitung 
zu gewiiliren. U nter allen Umatiinden Bolle dem E r
findor fiir seine A rbeit eine angemessene Belohnung 
zuteil werden, nicht dagegen aolle or aich mit Sorgen 
iiber die geschilftlicbo Ausfuhrung seiner Erfindung 
zu tragen haben, Sorgen, die ihn nur am ersprieB- 
lichen W oiterarbeiten hindorn konnten.

D er mit lebhaftem Beifall aufgenommonen Ein- 
fiihrungarede folgte ein Y ortrag dea Lord Justico 
F  l e t ch  e r - M o u 11 o n iiber einige g r u n d a i i t z -  
l i c h o  S c h  wi e  r i g k e i t o n  in d o r  A n w e n d u n g  
dea  G o s e t z e s  a u f  dio C h e m i e .  Auch dieaer 
hohe R ichter blickt auf eine reiche Erfahrung beson- 
ders auf dem Gebiete dor goworblichon Rochtsprecbung 
zuriick und fuhrte in sehr feiner und geistvoller Weise 
zahlreiche Fiille an, in denon sich in Beaondorheit 
bei dor Anwendung allgemeiner Rechtsbegriffe gerade 
auf VerhaltniBse der chemischen Induatrie Schwierig- 
keiten ergoben haben.

W eitor folgte ein Y ortrag dos Justizrats Dr. 
E. K a t  z-B erlin  iiber den

A usf iiliru u gszwan g.
R edner brachte folgenden A ntrag e in :

„Der Y II. Internationale KongreB fiir ange* 
wandte Chemie wolle beBchlieBen, durch Yerm ittlung 
des Internationalen Buroaus fur gewerbliebes Eigen- 
tum zu Bern die Regierungen derjenigen Lauder, 
welche der Internationalen Union fiir gewerbliebes 
Eigentum angehoren, zu ersuchen, boi der nachsten 
Reyision der internationalen Vereinbarungen den 
Zusatz aufzunehmen: uDurch die Fabrikation in 
oinem Verbandslando wird der Patentinhaber gegen 
den Y erfall soiner Patonte in allen Yerbandaataaten 
geschutzt."

Dieser A ntrag wurde von der Abteilung angenommon.
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R echtsanw alt A. J . " W a l t e r  (London) apracli 
dann iiber

Atisiibungszwang y o u  P atenton
gemiiB § 27 dos Patentgesetzes von 1907 und er- 
ganzte in sehr gliicklicher W eise die Auafiihrungon 
dos Lord Chiof Justico. D er Yortragendo, dor fast 
ausnahmslos mit den Einzelheiten der bishor ent- 
scliiedcnen Falle bekannt war, gab wichtige und 
interossante Aufschliisse iiber die aus den yeroffent- 
lichten Entscheidungen hiiufig nicht hervorgehenden 
tataaclilichen U nterlagen der Klagen und wieś ins- 
besondero auch nach, daB kaum in einem F allc die 
tatsachlichen Beweggriindo der aus § 27 des Gesotzos 
auf Zuriicknahme Klagenden identisch gowosen sind 
m it den Interossen, die der Gosetzgober hat schiitzen 
wollen.

R echtsanw alt Dr. H. I s a y  (Berlin) hielt oinen 
Vortrag iiber das Y o r bon u t z u n g s r  e ch t u n d  d i e  
i n t e r n a t i o n a l e  K o n v e n t i o n ,  in welchom er einen 
weiteren Aushau der Bestimmungen iiber das Yor- 
benutzungsrocht yorschlug.

Aus der Tagesordnung der Sitzung vom 31. Mai 
ist ein BeachluB zu erwiilinen, der auf Y eranlassung 
der IIH . D r. H. S c h w e i t z e r  (New York), Justizra t 
Dr. K a t z  (Berlin) und Prolessor Dr. O s t e r r i e t h  
(Berlin) gofaBt w urde, wonach zu bildende intor- 
nationale Komitces Vor8chliigo fiir e i n e  e i n h e i t -  
l i c h e  i n t e r n a t i o n a l e  R e g e l u n g  d e r  P a t e n t -  
u n d W  a r e n z o i c h e n - G e s e t  z g o b u n g machen 
sollen, Yorschliige, dio dem nachsten KongreB im 
Jahro  1912 zur E rorterung und w eiteren B earbeitung 
vorzulegon sind. D araufhin wurde yon der Soktion 
je oin Mitgliod fiir jedes der yortrotenen Liindor ge- 
wiililt, die ihrorsoits fiir Bildung yon Einzelkomiteos 
und D urcharbeitung der F ragen  in ihren Landern 
Sorgo tragen sollen.

Dr. B a s k e r y i l l e  (N ew Y ork) behandolte

dio R eclitslago dor sch ad lich e Gaso erzougondon  
Industrien

und gab insbesondoro eine U ebersicht dor am erika
nischen Gesetzc, welche sich mit der Y erunreinigung 
der Luft durch schadliche Gase beschaftigen. Eino 
ganze Reihe yon Einzelfallen und gesetzlichon Be
stimmungen wurdo in diesem wichtigen Y ortrage be- 
handelt. Im  AnschluB an den Y ortrag wurdo ein 
BeschluBantrag angenommen, wonach eino in ter
nationale Kommission eingesetzt worden sollte, zwecks 
Yoreinheitlichung der gesetzlichen Vorschriften be- 
ziiglich dor Kontrolle der Entweichung schiidlichcr 
Gase. Im  AnschluB an diesen Y ortrag berichteto 
W. D. H a r k i n s  iiber d a s  R a u c h p r o b l o m  i n  
d e n  H i i t t e n w e r k e n  d e r  Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
gesprochen.

Von den weitern Arbeiten diesor Abteilung seien 
noch dio Y ortrage yon Dr. D a y  iiber die A rbeiten der 
Kommission beziiglich der F e s t s o t z u n g  i n t e r -  
n a t i o n a l e r  N o r m a l i e n  f i i r  P e t r o l e u m  und 
oin Y ortrag des Cbinesen Y u  T u n g  K w a i  uber die 
g e g e n w a r t i g e  L a g e  u n d  d i e Z u k u n f t  d e r  
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e  i n C h i n a erwalint.

Die Y ortrage dieser Abteilung, von denen 
hier nur eine Auawahl angefiihrt werden konnte, 
gaben uberaus reichliclie A nregungen fur weitore 
A rbeiten, und es ist zu hoffen, daB die auBfuhrlichen 
KongroBberichte nicht allzuapat erscheinen, damit die 
Interessenten fiir die einzelnen Y ortrage ein moglichst 
yollatiindigos M ateriał zum weiteren Studium bald- 
moglichst erhalten konnen.

Patentanw alt Dr. C. JPYejrajid-Berlin.
(SchluC folgt.)

Iron and Steel Institute.
(Schlufi von Seite 1125.)

L o u i s  P.  M. R e v i l l o n :  S t i i h l e  f i i r Z a h n -
ge  t r i  e b e.

Gegenstand yorliegender A rbeit war die Fest- 
stollung dor M atorialeigenschafton einer grofieren 
Reiho yon Stahlen und ihre Einordnung in Zahlen- 
tafeln, um hieraus Anhaltspunkte fiir dio Auswahl 
geeigneter Stiihlo zu Zahngetrioben gewinnon zu 
konnen. An Zahngetriebe werden folgende Anforde- 
rungen gestollt: 1. Sie sollen aus einom M ateriał
beatehon, welches aich leicht boarbeiten lafit; 2. im 
Betriebo sollen aie oinen gewiaBen Ilarteg rad  be- 
aitzen, um geniigond w iderstandsfabig gegen Yor- 
8chloiB zu sein. Letztere Eigenachaft liiBt sich durch 
oino "Warnibehandlung erreichen, yorausgesetzt, dafi 
eino solcho Behandlung nicht die Genanigkeit der im 
weichen Zustando erfolgten B earbeitung zorstort.
26 Stahlsorten wurden einer yorgloiclienden Priifung 
dor M aterialeigenschaften unterw orfen; sie lagen yor 
in Form  yon Itundstangen und jo zwei P aa r Zahn
getrioben (beatehend aua Zahnatange und Stirnrad) 
fiir dio dritte Geachwindigkeit eines zwolfpfordigen 
Motors. Die Yersuche m it den Getrieben wurden in 
der "Woiso angestollt, daB letztere oingebaut wurdon 
und unter vollor Bolastung je  70 Stunden lang liofon; 
auf diese W eise gowann man einen MaBatab fiir ihren 
rolatiyen Yerachleifi.

Dio 26 Stahlsorten wurden in vier Klassen ein- 
geordnot:

1. Stiihle, welche weder Nickel noch Chroni ent- 
halten und lodiglich ihres geringen Preises wogen 
Yerwendung findon.

2. Chromnickelatiihle m it niodrigem Kohlenstoff- 
gohalt, geeignet fiir WasBorhiirtung mit oder ohno 
Anlassen.

3. Chromnickelstiihlo m it niodrigem Chrom- und 
N ickelgehalt fiir Ool- oder W asaorhiirtung.

4. Ilochprozentige Nickelstiihle mit oder ohne 
Chrom.

In den Zahlentafeln 1 bis 4 sind die Eigen- 
schaften der Stiihle im weichen und geharteten Zu- 
atande zusammengestellt.

Es wurden auch Einsatzhartungen yorgenommen, 
welche bei den weichen Stahlen, die durch einfachcs 
A bschrecken schwer zu hiirteu aind, zu iuteressanten 
Ergebniaaen fiihrten. Beziiglich der mit den fertigen 
Zahngetrieben angeatollten Yorsucho ist zu bemerken, 
dafi die Stiihlo A, E und II nach dem Abschrecken 
in W asaer sehr weich waren und infolgedoasen schnell 
abnutzten. Die luftgehiirteten Stiihle C, K  und N 
waren dagegen besser und zeigten nach 70atiindiger 
Betriebadauer an den Berubrungsftachen nur eine 
leichte Politur.

Royillon fafit dio E r g e b n i s s e  der umfang- 
reichen Untersuchungen wie folgt zusam m en:

1. In jeder der yier K lassen kann man einen 
Stahl finden, welcher mohr oder weniger fiir die Her- 
stellung yon Zahngetrieben geeignet ist.

2. Die nickelfreien Stiihle aind billig im Handel 
zu haben und liefern bei geeigneter Behandlung Ge- 
triobo, welche gut hart, jedoch yerhiiltnismaBig wenig 
ziihe aind. Sie erfordern eino umatandliche W arm - 
beliandlung, welche sich nach der chemischen Zu- 
sammenaetzung richtot.

3. W eiche Nickelatiihle werden durch W asser- 
hartung nicht geniigend hart, eignon aich aber vor- 
ziiglich fiir E insatzhartung.

4. U nter den Stiihlon mit hoherem Kohlenstoff- 
gohalt findet man solche, welche fiir Oel- und Luft- 
hartung geeignet aind und deron Schlagarbeit und 
Dehnung durch die Gegenwart yon Nickel erhoht wird.
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Zahlentafel 1. S t i i h l o  d e r  e r s t e n  K l a s s e .

B ezelehnung  der Stiihle i J S w X Y z

C h o m i s c h o  Z u s a m m e n -  
s e t z u n g :

C 0 / o ................................... 0,452 0,394 0,863 0,401 0,571 0,501 0,702
Mn o /o ........................................ 0,40 0,52 0,23 0,57 0,61 0,64 0,78
Si ° / o ........................................ 0,43 1,98 — 1,89 1,24 1,64 1,87
Ni ° / o ....................................... 0,19 0,16 0,88 ' — — — —

U m w a n . d l u n g s p u n k t e :
bei der E rw iirm u n g .................. 765° 850° 750°—790° — — — —
bei dor A b k i ih l u n g .................. 700° 770° 705° — — — —

A u s g e g l i i h t :
T e m p e ra tu r ................................... 900° 800° 750° 900° 900° 900° 900°
Zugfestigkoit kg/qmm . . . . 61,7 76.8 97 74,4 89,9 74,4 86,8
Elastizitiitsgrenzo kg/qm m  . . 34,3 55,2 51,3 48,1 52,1 48,1 58
Dehnung °/o ............................... 19,5 20 U 19 15 19 12,5
Querschnittsverm inderung °/0 , 51,2 43,4 23,8 39,8 29,3 39,8 20,5
Schlagarbeit (Guillory) . . . . 6 6 3 5 3 5 4,5
Hiirte (Brinell, 3000 kg) . . . 197 203 210 207 225 207 215

A b g e s c h r e c k t :
Bad und Tem peratur . . . . Oel 850° Oel 850° Ool 750° Oel S250 Oel 825° Oel 825 0 Oel 825°

angcl&sscn angelassen angelassen angelassen angelassen angelassen angelassen
b ei 200 0 bei 500 0 b e l 500 • bei 500° b ei 500° b e i 600° bel 500°

Zugfestigkoit kg/qmm . . . . 196 95 162 125,5 154,3 110 148
Elastizitiitsgrenzo kg/qmm . . 191 75,8 156 112 143,8 96,2 139
Dehnung o /o ................................... 3,1 11 1,5 4,5 5,5 4 2,5
QuerBchnittsverminderung %  • 13,9 43,4 4,3 12,3 15,3 19,3 16,6
Schlagarbeit (Guillory) . . . . 5,5 6,5 5 5,5 3,5 10,5 6,5
H artę (Brinell, 3000 kg) . . . 422 274 388 315 467 302 435

Zahlentafel 2. — S ti ih le  d e r  z w e i t e n  K l a s s e .

Bczelchnung der Stiihle A. D. F. L. . Q.

C h o m i s c h e  Z u -
s a m m e n s  e t z u n  g :

0 >  . . . . 0,217 0,248 0,425 0,173 0,105
Mn °/o . . . . 0,54 0,25 0,27 0,53 0,34
Ni o/0 . . . . 2,19 2,75 2,86 3,47 4,38
Cr o/o . . . . 0,35 0,48 1,20 0,18 0,85

U ni w a n d l u n g s -  
p u n k t e :

■“ /  Erwiirmung 0 0. 800 795 820 775—800 7 5 0 -800
" ( Abkiihlung 0 C. 680 690 685 670—725 600—625

A u s g e g l i i h t :
Temperatur . . . 800 800 700 900 800
Zugfestigk. kg/qinm 56,1 61,2 74,1 61 63,7
Elastizitiits

grenzo . kg/qmm 39,6 43 51,8 36 42,3
Dehnung °/o . . 26 23 22 21,5 20
Querachnitts-

verminderung °/o 64,9 55,7 63,2 53 60,5
Schlagarbeit

(Guillery) . . . 18,5 9 15,5 5 16
n arto  (Brinell,

3000 kg) . . . 153 170 197 168 179
A b g e s c h r o  ckt :  

Bad und Tempe
ratur 0 0. . . . WaBser 750 Ool 800 Oel 800 

angelassen 
bei 300° C.

Ool 850 Wassor 750

Zugfestigk. kg/qmm 143,8 158,2 186 139 142
Elastizitats-

gronzo . kg/qmm 127 133,5 151 122 122
Dehnung °/o . . . 10 7 6,3 5 10
Querschnitts-

Yerminderung °/o 
Schlagarbeit

44,3 19,3 42,7 15,4 54

(Guillery) . . . 9,5 6,5 7,5 8,5 10
Hiirte (Brinell, l 1

3000 kg) . . . 370 418 412 328 295

X X X .2:

5. Stiihle mit hohem
Nickelgelialt und einem
Kohlenstoffgehalt, welcher 
sich nach dem jeweiligen 
Nickelgehalt richtot, Bind
sehr einfach zu behandeln 
und Torzuglich fiir den vor- 
liegondon Zweck geeignet. 
Das Ausgliihen muB aller- 
dings sorgfaltig geschehon, 
um gute B earheitbarkeit 
zu erzielen ; durch oinfache 
L ufthartung wird gute
H arto und hohe Sclilag- 
arboit erreicht. Der groBe 
N achteil dieser Stahlo be- 
ruht in ih rer Empfindlicli- 
koit gegen dio geringsten 
Abweichungen in der Zu- 
sam mensetzung; es muli 
daher bei ihrer ners te l- 
lnng die groBte Sorgfalt 
obwalten. Geringfiigige Ab- 
anderungen in der Zusam
mensetzung Terschlechtern 
entweder dio Bearbeitbar- 
keit — diesos iBt der Fali 
bei zu hohem Nickel- und 
Kohlenstoffgehalt — oder 
yerhindern die Fiihigkeit, 
durch schnello Ahkuhlung 
an der Luft b art zu wer
den. Fiir den letzteren Fali 
hatte man in der Olhar- 
tung einen Ausweg, aber 
man begabo sich hierdurch 
des Y orteils, bei der Hitr- 
tnng gegen Deformation 
geschiitzt zu sein. Leider 
ist der P reis fiir die hoch- 
prozentigen Nickelstahle

21
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Zahlentafel 3. S ti ik le  d o r d r i t t e n  Kl a a s e .

Bezclchnung der Stahlc 0 M K 0 R T

C h e m i s c h e  Z u s a m m o n -  
s o t z u n g :

C ° / o ............................................ 0,422 0,253 0,306 0,518 0,450 0,771
Mn % ........................................ 0,22 0,52 0,70 0,27 0,34 0,32
Ni % ............................................ 4,09 3,82 2,75 2,80 2,25 1,13
Cr ° /o ............................................ 0,31 1,28 1,48 0,43 0,58 0,19

U m w a n d l u n g B p u n k t e :
hoi dor E rw f irm u n g .................. 700° 735°-790° 770°-815° 800° 770° 820°
hei dor A bkuhlung...................... 410°-425° 505°—575° 325° 695° 665° 705 "

A u s g e g l i i l i t :
T e m p e ra tu r ................................... 600“ 900° 600° 750° 750 0 600°
Zugfostigkoit kg/qmm . . . . 81,5 80,6 94,5 95,5 86 84,1
ElaBtizitiitsgrenze kg/qmm . . 70 45,4 88,9 57,5 50 59
Dohnung “/ o ................................... 18 17,5 14,5 14 13 9,5
Quorschiiitt8vormindorung “/o . 65,8 50,5 59,2 49,8 45,5 46,7
Schlagarhoit (Guillery) . . . . 14 7,5 7,5

250
7,5 6 5,5

H arto (Brinell, 3000 kg) . . . 217 213 251 220 273
A h g o s c l i r o c k t :

Bad und T om pera tu r.................. Luft 800° Oel 850° Luft 8000 Oel 800°
angelnssen 
bel 300 o

W asser 8000
nngelassen 
bel 500 o

Ool 800°
augclasseu 
bel 500"

Zugfestigkeit kg/qm m . . . . 155,4 146,5 189 151,5 134 148
Elastizitiitsgrenzo kg/qmm . . 133,5 129 188 142,4 122 128
Dohnung ° /o ................................... 8 9,5 5 i 6,5 6
Querschnittsvormindorung “/o . 41 51 41 42 47,8 14,1
Schlagarhoit (Guillery) . . . . 7,5 6,5 8 6 11 4,5
Harto (Brinell, 3000 kg) . . . 396 343,0 410 395 301 425

Zahlentafel 4. S t i i h l e  d o r  v i e r t e n  K l a s s e .

Bczclchnung: der Stiihle l) C E 11 K p u V

C h e m i s c h e  Z u s a r a -  
m o n s e t z u n g :

C ......................o/0 0,172 0,392 0,157 0,101 0,360 0,477 0,266 0,265
M n ..................  „ 0,13 0,68 0,48 0,35 0,37 0,95 0,39 0,24
N i......................  „ 15,52 5,19 7,57

Spuren
5,36 4,20 4,90 4,90 4,40

C r...................... „ niclits 0,78 1,75 1,15 Spuren 0,85 2,33

U m w a n d 1 u n g s - 
p u n k t e :

hoi der Erwiirmung 665°—680° 755°—810° 740°—780° 740°-790° 740°—800° 730°—775° 790°—825° 745°—775“
boi der Abkiiblung 240"—275° 225°—275° 555°- 610° 425°—500° 390°—425° 380° 510°—550° 510“—550°

A u s g e g 1 ii h t : 
T em p era tu r.................. 500° 600° 800° 600° 600° 600° 750° 900“
Zugfestigkeit kg/qmm 102 103,5 63,5 115,2 90,2 100 100,2 86,5
Elastizitiits-

grenze . . „ 84 64,4 42,7 100,5 84,1 85 66 52,8
Dohnung . . . .  °/° 14,5 22 13,5 17 12 6,5 5,5
Quorschnitt8ver- 

mindorung . . „ 43,4 52,8 63,2 58,4 62,4 55 28 9,8
Scblagarbeit (Guillery) 6 6,5 18,5 19 7 10 5,5 9,5
Harto (Brinell, 3000 kg) 260* 268 186 178 225 290 288 232

A b g e s c h r e c k t :
Bad und Temporatur L uft 750° L uft 800“ W asser 800° W asser 800° L uft 850° Oel 750“ W asser 750°, W asser 850°

Zugfestigkeit kg/qmm 132,5 _* 122,6 132,2 165,5 205

ange lassen  
bei 500°

132 129,5
Elastizitiits- 

grenzo . . 120,4 _ 110,3 118,8 158,8 205 119 112,5
Dehnung . . . .  o/0 11 --- 11 10 9 5,6 7 10
Querschnitt8ver- 

m inderung . . „ 52,6 _ 61,1 56 24,5 38,9 45,7 52,5
Scblagarbeit (Guillery) 9,5 4,5 13 10 7,5 7,5 10 8
H artę (Brinell, 3000 kg) 364 512 326 286 402 477 300 298

* Allo Stiihe hrechen schlecht.
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derart, daB liierdurch ihre allgemeinoro Einfuhrung 
iu die P raxis sehr orschwcrt wird.

6. Abgesehen von den Stiihlen dor ersten Itlasae, 
fiir welche eino uinstiindlicho W arm behandlung er- 
forderlich ist, kann man stots unter den Kickelstiihlon

ein M atorial finden, weiches in seinen Eigenschaften 
allen Erfordernissen der Praxis entspricht und daboi 
nur eine oinfache W iirm ebehandlung ohne das liistige 
spiitore AnlaBsen notwendig macht. _,

Umschau.
W irkung von T itau logieruugen  au f S ta lli.
C h a r l e s  V. S l o c u m  m acht in „The Iron Trade 

Keview“ * oinige intoressanto Angahen iiber dio W ir
kung von T itan auf Bessemer-, Martin- und Tiegol- 
Btahl, sowio auf GuBeisen, Kupfer und Messing. Dio 
Versucho zum Studium der W irkungon des Titans 
sind auf mohreren W erken dor Yoroinigten Staaten, 
im GroBen zuorst von der Maryland Steol Co., durch- 
gcfiihrt worden. Eine beroits im November 1907 auf 
gonanntom W orke m it Titanlegierung bohandelte 
Bossomerchargo zeigte gegoniiber dom gewohnlichen 
Bessemerstahl dorartig vorbesserte Eigenschaften, 
daB man sich leicht entschloB, weitero Yersuche im 
GroBen anzuatollen. Bemerkenswort boi dioBen Yer- 
suchen iBt die Tatsache, daB die auf dom Motallbade 
schwimmende Schlackenmenge sohr groB war, und 
sich dor fliissige Stahl vollkommen ruhig in den 
Blockformen verhielt. Blasenhohlraum e traten  in den 
mit Titan behandolten Stahlblocken nicht auf, auch 
waren diese letzteren merkwiirdigerweiso bodoutend 
lieiBor ais Błocko aua gewiihnliehem B essom erstahl; 
ferner ergaben TemperaturmeBsungen w&hrend des 
Walzprozesses, daB das m it Titan bohandelte M ateriał, 
im Yergleich zu dem nicht m it T itan rersetzton, nach 
einer bestimmten Żalił von Stichen eino um etwa 
15° hohoro Tem peratur aufwies. Der Zusatz der 
Titanlegierung erfolgto nach dom Abstich und nach 
dem Zusatz dos Ferrom angans, wahrend dor Stahl 
in die Pfanne fioB. Um oine yollkommeno Losung 
des 1’itanB zu erziolen, lieB man die Pfanno nach 
dem Abstich 3 bis 15 Minuton stehon. Eino Yor- 
wendung von Aluminium soli bei Anwendung von 
Titan nicht von Yorteil sein.

Die Yersuche, dio man m it Schienen aus mit 
Titan behandeltem Stahl anstellte, haben ergeben, 
daB die D auerhaftigkeit dorselben im Yergleich zu 
der der gewohnlichen Schienen aus bestom Bessomer- 
Btahl bedcutend groBer ist. Auch dio Yersuche mit 
Martinstahl ergaben diesolben zufriedenstellenden Er- 
gobnisBe. Die gegossenon Błocko waren froi von 
Blaaonhohlraumen, und das Materiał zeigto eine 
hohere ElaBtizitiitsgrenze und groBere QuorBchnittB- 
vcrringerung. W ird die Titanlegierung nicht in allzu- 
groBen Mengen dom Stahl zugesetzt, so flndot sich 
alles Titan in dor groBon Monge Schlacke wieder. 
Walzen und andere GuBatiicke aus M artinstahl mit

Die Probestiibe hatten ąuadratischen Quorschnitt 
von 25,4 mm und waren aus Blocken von 150,2 mm 
Quadrat ausgeschmiedet. Ein anderer 1,2 m langer 
Stab von etwa 29 mm CJuadrat der Charge Nr. 27 
(Zahlentafel 1) konnte, ohne den geringsten Eehler 
zu zeigen, etwa siebenmal, bei einem eingespannten 
Ende, um Beine Langsachse gedreht werden.

Bei der Behaudlung von Tiegelstahl mit T itan
legierung scheinen ebenfalls sehr gute Ergebnisso or-

Titanzusatz sind foinkornig, froi von fllasonriiumen 
und dauorhaft, sind wonigor briichig, lassen Bich 
loichter bearbeitcn und wordon bei dor Bearbeitung 
nicht so leicht warm  ais gewiihnlicho GuBstiicke.

Titan liiBt sich nur bei Yerwendung von iibor- 
miiBig viel Legiorung im Stahl solbBt nachwoisen. 
Die Bestimmung von Phosphor gestaltot sich aller- 
dinga bei Anwesenhoit von Titan etwaa schwiorigor, 
da dioaes letztere Eioment ais Pliosphat m it ausfiillt 
und daher besondero YorBichtsinaBregeln geboton sind. 
Die bei don erw ahnten Yorsuchon zur Yerwendung 
gelangten Titaulogierungen besaBen otwa 10 bis 
15°/o Titan, 5 bis 7 °/o Kohlenstoff und im ganzen 
etwa 0 ,50/0 andero Yerunroinigungon. Das Eison, 
rd. 80 °/o, war im olektrischon Ofen horgeatellt und 
raffiniert; es muBto also bei einem so hohen Eison- 
gehalt eino schnelle Losung der Legiorung in der 
Pfanne stattfindon. Durch dio sofortigo Yereinigung 
des Titans m it dom Sauorstoff und dem Stickstoff 
des Metallbades wurde dessen Tem peratur schatzungs- 
weise um 30 bia 50° C. erholit. W enn auch dio Ent- 
fernung von Schwefel und Phoaphor, dio von andorer 
Soite bohauptet wird, nicht durch die obigon Ver- 
suche erwiesen iat, ao aoll oin Zusatz an T itan
legierung zum Motallbade doch den schadlichon W ir- 
kungen der beiden Elemonte entgegenarbeiten und 
dadurch den M artinstahl an Gute fast dom Tiegel
stahl gleichkommon lassen (?), der obenfalla durch 
Titanzuaatz bodoutond verbessert wordon aoll. Bei 
der Yerwendung von Eerrotitan muB der Zusatz von 
Ferrosilizium, wenn nicht vollstandig unterbleiben, 
so doch auf ein MindestmaB beachriinkt wordon. 
Schon oin Zusatz von 0,75 °/o Titanlegierung zum 
Metallbado aoll die GleichmiiBigkeit des Stahlea be- 
deutend erhohen, aowio dio Ausseigerungen beseitigon 
und die Lunker vermindorn. In einom vou yielen 
Fallen wurde dio Elastizitiitsgrenze von 42 auf 
45,5 kg/qinm  und die Dehnung von 26 auf 28 °/o 
(auf 203 mm) orhoht. In einem anderen Falle wurden 
durch dio Behandlung einer M artincliarge m it 1,5 0/o 
Titanlogiorung folgende Featigkeitszahlen o rz ie lt: 
63,23, 67,62, 67,88, 65,66, 66,22, 65,8, 63,0, 67,48, 
67,88, 69,58 kg/qmm.

In folgender Zahlentafel sind dio Analyson und 
FeBtigkoitszahlen zwoier von F i t z g o r a l d  angefiihrton 
Chargen zusammengestellt.

zielt wordon zu sein.* So soli namentlich die Festig- 
keit von Nickel- und Chromnickolatahl durch dio des- 
oxydierende W irkung des Titans, sowio durch deasen 
Eigenachaft, sich mit Stickstoff zu verbinden, was 
weder Chrom und Nickel noch Molybdiin und W olf
ram  tuen, sehr verbeasert worden, donn Stickatoff 
macht den Stahl briichig und vermindort Dehnung 
und Quorschnittsyorringerung stark. Auch beim 
Tiegelstahl soli der Zusatz an Ferrotitan  erat dann

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

Nr. C Mn P s Si F es tig k c it
kg /qm m

E łastiz ..Q rcnzc
kg/qm m

D ehnung

%
Q uersehn. -Y ernj. 

%
9 0 ,1 0 0,75 0,015 0,07 0 ,0 2 39,9 23,8 33 58

27 0 ,2 2 0,94 0,033 0,056 0,03 53,9 31,5 28 56

* 25- Februar 1909, S. 408 bis 410. * Yergl. auch „Stahl u. Eiaen“ 1908 S. 1859 u. 1860.
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erfolgen, wenn der Stahl koch t; bei gleichzeitigor 
Aufgabo mit dem Schmelzgut gibt man am yortoil- 
haftesten dio Titanlegierung zuerBt auf, d. h. man 
legt dieselbe auf den Boden des Tiegels. Boziiglich 
dea Mangans und Aluminiumg gilt dasselbo, wie ein- 
gangs boim Bessemorstahl hereita angegeben.

Die W irkung dee Titans auf GuBeisen, indem es 
dasselbo ehenfalls in seinen phyaikaliachen Eigen- 
schaften yerbessert, beruht auch auf der Bindung von 
Sauerstoff und Stickstoff. Diese Y erbesserung der 
Eigenscliaften, nam entlich der Druckfestigkeit, sowie 
der W iderstandsfahigkeit gegen StoB und dor Be- 
arbeitbarkeit des GuBeisens iat von groBer Bedeutung 
namentlich fiir die H erstellung starkhoanspruchter 
Maachinenteile, z. B. Automobilzylinder, Walzon, 
W agenrader usw. Auch boziiglich des Abschrockens 
der GuBatiicke ist die yorherige Behandlung des 
fliissigen Motalls m it T itan yon giinstiger "Wirkung, 
wie zahlreiche Unterauchungen des „United States 
goyornmont buroau of standards“ in W ashington er- 
geben haben. Auch die in der RadgieBeroi dor „Nor
folk & W estern RaiTway Co.“, Roanoke, Ya., ange
stellten Untorsuchungen haben eine bedeutende Yor- 
besserung des GuBeiaena durch Forrotitanzuaatz 
ergeben. In  der GieBerei ist es moglich, die Legie- 
rung gleich m it in don Ofen aufzugoben, falls man 
es nicht Yorziehen sollte, auch hier das Eisen wahrend 
<Iob AbBtichea zu bohandeln.

W enn auch iibor dio W irkung des Titans auf 
K upfer und Measing noch keine beatinimten Angaben 
gem acht worden konnen, so darf doch, nach den be- 
reita angeatellten Unterauchungen zu urteilen, Yon 
oiner Y erbesserung der Erzeugnisae ge8prochen w er
den, dio durch Anwendung yon Cupro-Titanmengen yon 
l ‘/2 bis 2°/o dicht und frei yon Blasenriiumen werdon.

Durch die giinstigen Yerauchsorgebnisse erm utigt, 
ist man auch sehr bald dazu iibergegangon, fiir die 
P rax is die notigen Folgerungen zu ziehen. Nam ent
lich bat man, wie bereits erwiihnt, Eiaenbahnachienen 
aus mit T itan behandeltom Stahl gowalzt und sie da 
yerlegt, wo der YerschloiB der gewobnlichen Schienon 
beaondera groB war. Zuorst war os dio „Lackawanna 
Steel Company“* zu South Buffalo, N. Y., welcho dio 
Heratollung dieser Scliienen im groBen aufnahm. In

erstor Linie haben 
dio „New Y ork Cen
tra l Linos“ diese Y er
suche durcbgefiihrt, 
und es hat sich ge- 
zcigt, daB die Schie- 
nen auB Titanstahl 
(oigentlich: aus m it 
Titan behandeltem 
Stahl, denn T itan 
geht Yollstandig in 
die Schlacke iiber 
und ist im Stahl nicht 
nachzuwoisen) in 
aechs Monaten kaum 
ein Drittol des Yor- 
schleiBes aufzuwei- 
son hatten wie die 
gewobnlichen Schie- 
nen, welcho die Titan- 
stahlschienen oraetzt 
hatten, in yier Mona
ten. Aua nebenatehen- 
der Skizze (Abbild. 1) 

iat derU nterschied im YerschleiB zwischen einer Schiene 
aua Bessemorstahl aua dom Jah re  1907 und einer 
Schiene aus T itanstahl (BesBemer) des Jahres 1908 
zu ersehen. Die Schienen wurden nacheinander an einer 
Krouzung der „Grand Central Station“ zu New York

yerlegt und waren, wie erwiihnt, yier bozw. sochs Mo
nate in Betrieb. Bomerkenswert ist dio Uobereinstim- 
mung der chemischen Zusammensetzung b e id e r: 

Kohlenstoff 0,45 °/o Silizium 0,13 °/°
M angan. . 0,96 o/0 Phosphor 0,095 o/o

DaB diese Ferrotitanschienon tourer aind ais 
solche aus gewohnlichem Stahl, und daB der Preis 
mit der Menge der dem Metallbade zugesetzten Ferro- 
legierung steigt, bedarf wohl koiner besondercn Er- 
wiihnung. Durch einen Zusatz yon etwa 34 kg einer 
10 °/o igen Legierung zu 8,94 t Bessemorstahl steigt 
dor Preis der fertigon Schienon, wenn man die nach 
Zusatz der Legierung erforderliche Zeit zur Liisung 
und W irkung des F errotitans m it in B etracht zieht, 
um etwa 8,40 Jl f. d. Tonno.

Yon ganz besondorem Interesse dtirften auch 
noch die Angaben sein, daB bei der „Lackawanna 
Stoel Company“ dor AusschuB beim W alzen der Ferro- 
titanschienen fur dio „New Y ork Central L ines“ an 
einem Tage nur 0,6 °/° betrug, an einem anderen 
Tage 0,8 °/o, wohingegen man im allgomeinen einen 
AusschuB von 2 bis 3 °/o noch ais nicht zu hoch 
bezeichnet.

Die angefiihrten Yerauche sowio die erzielten 
Rosultate durften wohl das InterBase woiterer Kreiso 
auf die Y orwendbarkeit dos Ferrotitans hinlenken 
und zu weiteren Untersuchungen Y eranlassung goben.

Jubiliium sstiftung dor deutschen Industrie.
(F o rtse tzu n g  von Scite 1041.)

Bericht dos Geli. R eg .-R a ts  Prof. Dr. W. Bor -  
c h e r s  in Aachen iiber die Ergebnisse der Yersuche zur

Y erarbeitung von Erzen, m etallurgischon  
Zw ischen- und A bfallprodukton m it H ilfe  sauer- 

stolTroiclier L uft.*
Anregung zu der Yersuchsreihe gab die wahrend 

der Jah re  1898 bis 1900 yon dem B erichterstatter in 
Gemoinschaft m it D r. M o g e n b u r g  festgestellte Tat- 
aacho, daB sich bei zweckentsprechender Anordnung 
der A pparatur mit Hilfe sauerstoiTreichen W indes dio 
scliwierigston Schmelzprozesso, fiir welcho man bisher 
nur den elektrischen Ofen angowandt hatte, zurD urch- 
fiihrung bringen lieBen. Es wurdo damals sogar 
Kalzium karbid in einem kleinen GeblaBeschaclitofen 
dargestellt. Aucb yom theoretischen Standpunkte aus 
lieBen aich infolgo dor Ausschaltung des warmeent- 
fiihrenden Stickatoffes der Luft, oder wenigetens eines 
Teiloa deaselben, besondere Leiatungen erwarton. In 
den YerBuchsbereich wurden folgende fiir das M e t a l l -  
l i i i t t e n w e s e n  beaondera wichtigo F ragen gezogen:

I. Y e r b l a s e n  d o r  u n t e r  d e m  N a m e n  „ S t e i n “ 
b e k a n n t o n  Z w i s c h e n p r o d u k t e  d e r  M e t a l i -  

h t i t t o n b e t r i e h e .
1. Yerblasen von Kupferstein mit s a u e r a t o f f -  

r o i c h e m  W i n d ę .  Die I5xperimentaluntersuchungen 
wurden auagofuhrt yon i3- B r a n d t ,  © r.s^ng.
E. G ii n t  h e r , S ip l . ; 3 ng. P. R  o n t g e n und Dr. 
S c h r e y e r .

Ergebnisse: Nutzbringende Sauerstoffkonzentration 
des W indes 25 bis 28 Yolumprozont Sauerstoff. Dio 
R eaktionstem peratur erhohte sich um etwa 2000 gegen- 
iiber normalem W indę. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
wurde derartig  erhoht, daB die Y erblasedauer auf 2/3 
bis V* derjenigen mit norm al zusammengesetztem 
W indę abgekiirzt wurde. M etallyerluste finden iiber- 
haupt nicht sta tt wahrend deB Yerblasena dea Roh- 
steines auf Konzentrationsatein (oberste Grenze 78 o/o 
Kupfer). Die Anwendung saueratoffreichen W indes 
erweist sich also ais beaondera zweckmiiBig in dieser

A bbildung  1.
--------- VerschleiB e in e r Schiene aus
m it F e rro titan  behan d eltem  Bes.se- 

m erstah l in  6 M onaten.
— • — YerschleiB  e in e r B esscm er- 

s tah lsch iene in  4 M onaten.

* Die angefiihrten Arbeiton aind siimtlich in der
* „T he)Iron A ge“, 25. Marz 1909, S. 988 u. 989. „M etallurgie“ erschienen.



28 Ju li 1909. Umsćhau. Stahl und Eiseu. 1173

Yerblaseperiode. D er Gohalt dor Abgaso stoigt auf 
14 bis 20 °/o schwefligo Saure. Trotz dor Erhohung 
der R eaktionstem peratur wird infolgo des schnelleren 
Yerlaufens des Yerblasens das K onyerterfutter weniger 
angegriffen, ais beim A rbeiten m it normalem Windę. 
Die Lebensdauer einer K onverterauskleidung wird 
dadurch annahernd auf das Doppolto gebracht. Boi 
Neuanlagen konnte man daher m it einer geringeren 
Zalil von Konvcrtern auskommen.

Die anfanglich aus den Yersuchen von B r a n d t  
und G i i n t h e r  gefolgorte Annahme, daB man mit 
basischen Konvorterauskleidungen, also iiberhaupt 
durch basisches Yerblasen yon Kupforstein nochhessere 
Ergebnisse erzielon konne, haben die wahrend der 
letzten Jah re  von S c h r e y e r  durchgefiihrten Unter- 
suchungen widerlegt. Beim basischen Y erblasen ent- 
stehen so sclrwer schmelzbare Yorbindungen nnd Lo- 
sungen, daB die Sauorstoffanreicherung noch groBer, 
die R eaktionstem peratur daher noch erhoht werden 
muBte.

Ueber dio Konstitution des Kupferstoines sind 
UnterBuchungen vou P. R o n t g e n  ausgefiihrt worden. 
Da dieso Untersuchungen noch keine yolle Aufkliłrung 
geliefert hatten, wurden sio vervollstandigt durch 
Untersuchungen yon S c h r e y e r ,  wolche dem Ab- 
sclilusse nahe sind.

Das Gosamtergebnis der Yersuche des Yerblasens 
mit Kupforstein und einer anderen dam it in Beziehung 
stehendon, abor nicht mit Mitteln der Jubiliiumsstif- 
tung ausgefiihrten Untersuchung in Gemoinschaft mit 
Iluttendirektor R. P r a n k e - E i s l e b e n  und ®r.=3,ltg. 
G i i n t h e r ,  betreffend direkte olektrolytischo Yer- 
arbeitung von Konzontrationsstein auf Elektrolytkupfer, 
wiirde das sein, daB bei Nouanlagen yon Kupferhiitten 
eine V ereinfachung des Gesamtbotriebos auffolgender 
Grundlage zu beriicksichtigen sein w iirde:

a. Riisten und Rohsteinschmclzcn oder direktes Roh- 
steinschmelzon.

b. Verblasen dos Rohsteines m it sauerstoffreichem 
W indę auf einen Konzentrationsstein.

[c. Elektrolyse des Konzentrationssteines auf E lek
trolytkupfer untor Gewinnung des Schwefels ais 
solchen und der Edolmetalle.
2. Y erblasen yon N i c k e l s t e i n  mit sauerstoif- 

reichem W indę. Die Experim cntaluntorsuchungen 
wurden ausgefiihrt yon £>ip[. = 3 lł9- H e s s e  und 
Priyatdozent Dr. K. B o r n e m a n n .

Das Reaktionsschmelzen yon Nickelstein hat sich 
trotz Anwendung hohor Sauerstoffkonzentration ais 
praktiseh nicht durchfiihrbar erwiesen. W enn auch 
die liierfiir in Prago kommende Reaktion 

M S  +  2 NiO =  3 Ni -)- SOs 
trotz gegenteiliger Angaben in der m etallurgischen 
L iteratur bei Tem peraturen oberhalb 1400° eintritt, 
so yerlauft sie doch nicht nur bei dieser, sondern 
auch noch bei wesentlich gestcigerten Tem peraturen 
(sogar oberhalb 1600°) selbst bei don hoehsten Sauer- 
stoffkonzentrationen sehr trage. Dagegen yerlauft dio 
Reaktion Ni S +  3 O =  Ni O +  SO*
schon bei yerhiiltnismaBig niedrigen Tem peraturen 
mit groBer Geschwindigkeit. Dazu kommt, daB Nickel 
sich sowohl mit soinen Sulflden, wie m it Nickeloxydul 
iiuBerst leicht legiert. Das Reaktionsschm elzen ergibt 
daher im giinstigsten Pallo nur eine Legierung von 
yiel Nickeloxydul m it wenig Nickel, und kann unter 
den bisher angewandten Arbeitsbedingungen nie zu 
Metali fiihren.

In Erganzung zu dieson Untersuchungen wurde, 
ohne daB M ittel der Jubilaum sstiftung hierzu in An- 
spruch genommen zu worden brauchten, yon B o r n e 
m a n n  die K onstitution des Nickelsteines ermittelt. 
Aus dessen U ntersuchungen geht heryor, daB die in 
der m etallurgischen L iteratu r bisher allgemein yer-

breitete Ansicht, daB in nickelhaltigen Steinen das 
Nickel immer ais Schwefelnickel yorhanden sei, falsch 
ist. Die hochste im SchmelzfluB exiBtenzfahige Schwef- 
lungBBtufe desN ickels ist NisS2, welche neben freiem 
N ickel auftritt. In  Yerbindung m it Schwefoleiaen 
tr itt auBer NiaSi noch !Ni2S auf. N uS  ist in freiem 
Zustando boi den Schmolztemperaturen des Nickel- 
steines nieht bestiindig.

II. Y e r b l a s e n  s c h w e r  zu y e r a r b e i t e n d e r  
M e t a l l a b f a l l e .

1. Y erblasen eogenannter
Gieliorciruckstiinde.

Dio Experim entaluntersuchung wurde ausgefiihrt yon
2)ipt.=3n9- P- S c h w i o t z k e .

Es handelt sioh hier liaupteachlich um die Ver- 
arbeitung der in der MetallgieBerei sich ergebonden 
Abfiillo und Ruckstiinde, welche Kupfer, Zinn, Blei, 
Zink in m etallischer und oxydischer Form  enthalton. 
Sio setzen sich zusammen aus Schlacken, Gekriitz, 
Schleifstaub, K ehricht aus GieBerei und D reherei, 
motallhaltigen K ern- und sonstigon Form stiicken. Dio 
Oxydation yon Zink, Eisen und Antimon bcreitet bei 
keiner der Yerarbeitungsm ethoden bosondere Schwio- 
rigkeiten.

Das Yerblasen m it normalem W indo fiihrt mciBt 
zu yorzeitiger E rstarrung des Metalles, da nach Ent- 
fernung yon Zink, Eison und Antimon yiel wiirme- 
liefernde Stoffe fehlon. Bei maBiger Sauerstoff- 
anreicherung jedoch, und zwar zu Beginn dos Be- 
triebes auf 28 bia 30 °/o Sauerstoff, spiiter auf nur 24 
bis 26 °/o Sauerstoff, gelangen die Entbleiung und das 
Fliissighalten der riickstandigen Legierung. Aus einer 
aus oben gonannten Abfiillen orschmolzonen R 0I1- 
legiernng yon 76 bis 68 0/0 Kupfer, 7 bis ll° /o  Zinn,
7 bis 8 °/o Blei, 4 bis 9 °/o Zink, 0,2 bis 0,6 °/« Eisen 
und 0,1 bis 0,2 °/o Antimon konnte auf diese Weise 
unm ittelbar eino sohr guto Bronze erschmolzen wor
don, welche 96,44 °/o Kupfer, 3 ,110/0 Zinn, 0,44 °/o 
Blei und 0,04 °/o Zink enthielt. Yon dem oingesetzten 
Kupfer gingen nur 2,2 °/« in Schlacke und FlugBtaub 
iibor, welche in einom Dauerbetriebo naturlich auch 
noch zugute gem acht werden konnen.

2. Yorblasen yon
M etallspauen.

Die ExperimentalunterBuchung wurde ausgofiibrt yon 
®ipL=3tlS- A. S a x e r .

Ais w ichtigstes M ateriał kommen hior in Frago 
die beim Abdrehon Yon m it WeiBmetall ausgegossenen 
Bronzelagerschalen erhaltenen gomischten und stark 
untereinander yeriilzten Metallspiine. F iir sich be- 
stehen die weiBen Spane aus 84 °/o Zinn, 10 °/o A nti
mon, 6 0/0 Kupfer, die roten Spane aus 10 0/0 Zinn 
und 90 °/o Kupfer. Bei den bisher yersuchten Schei- 
dungsmethoden durch die yerschiedenartigsten Seige- 
ruugsprozesse liiBt Bich zwar ein groBer Teil desW eiB- 
metalles zuruckerhalten, jedoch bloiben yon diesem 
nicht unwesentliche Mengen an den roten Spanen 
haften. W enn fruhere Yersuche des Yerblasens m it 
norm aler L uft negatiye R esultate ergeben hatton, so 
muB dies Unvollkommenheiten bei der Ausfuhrung 
der Versucho zugeschrieben werden.

Die nach dor Erfahrung Schwietzkes mit W ind 
von 24 bis 26 °/o Sauerstoff yorgenommenen Yerblase- 
yersuche orgaben, daB schon diese SauerBtoffanreiche- 
rung, wenn man das Zinn nicht mitverschlacken wollte, 
nachteilig war. Bei einem fiir diese A rbeiten zweck- 
entsprechend konstruierten Konyerter und nach Yor- 
warm ung des K onyerterfutters bis auf hinreichendo 
Tiefe auf eine Innentem peratur yon etwa 1200° gelang 
das Yerblasen der aus den gemischten Spśinon erhal
tenen Schmelze m it normalem Windę. Das durch 
Zusammenschmelzen der Spane erhaltene Rohm etall
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enth ielt: 58,62 o/0 Kupfer, 27,71 o/0 Zinn, 5,12 °/o Anti- 
mon, 3,40 o/0 Bici, 2,15°/o Zink, 1,05 °/o Eisen, 1,3 °/o 
K ieselsaure. Die daraus erschmolzene Bronze (70 °/o 
des oingesetzten Metalles, Yerblasezeit 5 Minuten, 
Zuschlag Sand) enthielt: 84,95°/o K upfer, 14,33%  
Zinn, 0,50 o/o Blei, 0,09 °/o Antimon, Spur Zink.

III. Y o r b l a s e n  s c l iw e r  zu v e r s c h m e l z e n d e r  
E r z e .

Yerschmelzen von
C hrom eisenstein  

mit sauorstoffreichom W indo im Schachtofen. Dio
Experim entaluntcr8uckungen sind ausgofiihrt von 
®ipI.=£$Ufl. I* li i 1 i p p M o n n a r t z .

Cbrombaltiges Eison mit geringen ChromgebaKen 
ist YerhaltnismiiBig leicht im Hochofen zu erzeugen. 
Reicbore Chromeisenlogiorungen sind jedocli nur ganz 
vereinzelt, Yielleicht kann man sagen, n u r  Yersuehs-

weise in Schachtofen horgestellt. Das reichste auf 
diosem W ego gewonnene Ferrochrom  batto Chrom- 
gehalte Yon meist noch unter 40 o/0 Chrom.

Die Yersucho halten folgende E rgebnisse: Das 
Erschmelzon hochchrom haltigon Ferrochrom s erfor- 
derte hohero Tem peraturon, ais sie durch norinalen 
"Wind in kloinen Schachtofen zu erzeugen waren. Die 
angewandten Schachtofen hatton oinen Querschnitt 
Yon 250 X  250 mm und eino Hohe Yon 1000 mm 
iiber der Formebene. Es wurde m it einer wio m it zwei 
einander gogeniiborliegenden W indformen geblasen.

Boi oinor W indpressung von durchschnittlich 
100 mm QueckHilber, einem Gehalte dos Goblase- 
windos y o u  ungefahr 33 °/o u n d  Einstollung des Mollers 
auf eino schw acb basischo, aber doch dem Singulo- 
silikat naho Schlacke konnton m it Łoichtigkeit Eisen- 
chromlegierungen erschmolzen werden mit mindestons 
60 %  Chrom. (SchluB folgt.)

Wirtschaftliche Rundschau.
Tom R oheisonm arkte. — Ueber das e n g l i s c h e  

Rohoisongescliaft wird uns unterm 24. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berichtet: Auf dem Roheisonmarkte 
war dio Stimmung in dieser Wocho fest, sodafi dio 
Froisetaglichlangsam  stiegon. N icht allein fiir sofortige, 
sondern auch fiir spatore, nam entlich fiirH erbstlieforung 
sind einige bodeutende Abschlusse getiitigt worden. 
Giinstige Berichte Yon A m erika bilden den Hauptan- 
stoB zu dieser Proisbcssorung. Dio heutigen PreiBe 
fiir sofortige Lieforung sind : fiir Giefiereieisen G. M. B. 
Nr. 1 Bh 51/7'/2 d f. d. ton, fiir Nr. 3 sh 49/l*/a d. Fur 
August worden sh 51/9 d bezw. sh 49/3 d yerlangt; 
H am atit in gleichon Mengen Nr. 1, 2 und 3 notiert 
unverandort sh 55/—. Siimtliche Preiso Yerstehen 
sich notto CasBe ab W erk. Fiir Lieferung im Herbst 
werden 6 d f. d. ton m ehr bezahlt. Hiesige W arrants 
sclilieBen bei Kiiufen fiir sofortige L ieferung zu sh 
49/1 ‘/a d. Die Verschiffungen Bind in letzter Zeit nur 
Belir gering gewesen und um nahezu 20 000 tons hinter 
denon dos vorigen Monats zuriick. Connals hiesige 
Lager haben in dieser W oche bestandig zugenommen 
und enthalten je tz t: 253 927 tons, darunter 248 764 tons 
G. M. B. Nr. 3.

Yom osterreiclnsclien  E isenm arkto. — Nach 
Meldungen derT agespresse aus W ien hat das O e s t e r -  
r e i c h i s c h e  G r o b b l o c h - K a r t e l l  beBchlossen, 
infolgo der anhaltenden Angebote westfiilischer "Werke 
don Grobblechproia bis zu 0,50 Kr. fur den Doppel- 
zentner zu ermiiBigen.

D er Schiffbau der Y ereiu igten  Staaten y o i i  
Amorika Im E tatsjalire 1909.* — Nach amtlichen 
Mitteilungen wurden wiihrend des am 30. Juni 1909 
abgelaufenen R echnungsjahres in den Yereinigten 
Staaten 1362 Handelsschiffo Yon 332 816 t Raum gehalt 
gebaut gegen 1506 Schiffe m it 588 627 t im Etats- 
jahro  1908. Die Zahl fiir 1908 ist zwar seit dem 
Jah re  1898 die niedrigsto im am erikanischen Schiff- 
bau, doch weisen neue Abschliisse auf ein betracht- 
lichos Anwachsen der Schiffbautittigkoit im laufenden 
Jahro  hin. An den GroBen Seen wurden 36 Dampfor 
von 88 426 t W as8erverdriingung gebaut. Yon den 
fertiggestellten Sehiffen ontfielen 60 952 t auf FluB- 
und Kanalschiffe. Fiir ausliindische Rechnung wurden 
keine Schiffe liergestellt.

K ohleufordornng und -Yerbrauck iu  Ost- 
asien.** — Auf den koreanisebon und mandsclnirischen 
Eisenbahnen wurden dio Lokomotiven noch bis in 
dio nouero Zeit hinein m it Holz gebeizt, da das Brenn- 
holz infolgo des ungohouren W aldreichtuins Koreas

* „The Iron A ge“ 1909, 8. Juli, S. 93.
** „Zeitung dos V ereins deutscher Eisenbabnver- 

w altungen“ 1909, 17. Ju li, S. 893.

sehr billig is t . E rst ganz neuerdings hat die Siid- 
mandscliurischo Eisenbahn Kohlon ais Heizmaterial 
eingofuhrt. Ein K o h l o n b o r g w e r k  von betriieht- 
licher GroBe, das Yon F u s h u n ,  ist unm ittolbar an 
das Netz der obongenannten Balin angesclilosson. 
Der Bergbau wird dort zwar seit langer Zeit schon 
betrieben, da die Kobie in einer Ausdohnung von 16 
bis 20 km  zutage liegt; Yon einem richtigon GroB- 
betriobe ist aber erst die Rede, seitdoin die Japaner 
dio Sache in die Iland genommen haben. Eino 
ch ines isch - japan iB che  A ktiengeaellschaft ist gegriindet 
worden, dio mit sehr erhobliehem K apitał arboitet 
und Anlagen geschaffen hat, wie sio bessor und 
groBartigor kaum in einem Bergwerk Europas odor 
Amerikas anzutreffen sind. Dio M acbtigkeit dor 
K ohlenlagor wird auf mindestens 800 Milllioncn t 
geschatzt. Gegenwiirtig werdon tiiglich 2000 t ge- 
fordert, doch soli dio Forderung auf 5000 bis 6000 t 
taglich gebracbt werden. Die Kobie ist oino mittol- 
gute Flam mkohle und besitzt abnlichen AYort, wio dio 
bei Moji auf der Insel Kiushiu und bei Mitsui ge- 
wonnene japanisebe Kohle. Sie eignet sich fiir Ma
schinen- und L okom otiY betrieb und soli auch fiir 
Schiffszwecke yorwendbar sein.

B ergw erks- und H uttenindustrie SiidruBlauds 
1907 und 190S. * — Die ungiinstige Lage, in der 
sich die sudrussisebe Kohlen- und Eisonindustrre schon 
seit liingorer Zeit boflndet, hat auch in den letzten beiden 
Jah ren  Y orgelialten . Da dio staatlichen B oste llu n gen  
auch 1907 ausblieben, hatten die E i s e n w e r k e  keine 
ausreichondo Beschiiftigung und muBten sich, um den 
Botrieb nicht ganz einzustellen, anderweit Absatz 
suchen. Die groBen Erw artungen, mit denon im 
Jahro  Yorlior die Ausfuhr yoii  Eisenwaren ins Aus- 
land ins W erk  gesetzt worden war, hatten sich nicht 
erfullt, da dio erzielten Preise kaum zur Dockung 
der Solbstkosten hinreichten. Ais dann die Eisen- 
preiae im Auslande wieder fielen , horte auch die 
russischo Ausfuhr fast ganz auf, So bliel) nur dor 
innero M arkt iibrig, und hier entwickelte sich ein 
W ettbewerb, der zu starken Preisschleuderoien fiihrte, 
so daB gegon Endo 1907 der Preis des Eisens unter 
1 Rbl. f. d. Pud** zuriickging. Guten Absatz fanden 
damals Dachbleche, auch wurden Behiilter- und 
Kesselbleche, J -T ra g e r , £-Eisen, D raht, Nagol, GuB- 
eisen- und sonstige Eisenrohre, dereń Y erkauf dio bo- 
stehenden Syndikate bewirkten, YorbaltnismaBig gut be
zahlt, doch bildeten goradediese A rtikol nur einen gerin-

* Aus den „N acbriehten fiir Handel und Indu- 
strio“ 1909 N r. 79 S. 3. (Nach einem Berichte des 
Kaisorl. Konsulates in Charków.)

** 1 Pud =  16,38 kg.
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gen Toil dor Erzeugung der W erke. Dio Folgę w ar eino 
Ueberfiillung des Marktes, die in Yerbiudung m it der 
scliwachen K aufkraft der Boyolkorung im Jah re  1908 
zu einem weiteren Sinken dor Eisonproise fuhrte. 
So ging z. B. dor Prois fiir Soiteneison auf 89 Kop., 
fiir zelinpfiindige Daclibleche erster Sorto auf 1,90 Rbl. 
zuriick. Um diesem ungosunden Zustande ein Ende 
zu machen, tauchto dor bekannto Plan auf, zum 
Zwecke einer verstandigen Organisation des Yor- 
kaufs aus don russischen Eisonwerken einen Trust zu 
bilden, zu desson Griindung belgische und franzosische 
K apitalisten dio M ittel horzugeben boreit waren. Zur 
Bildung dieses Trustes ist es jedoch, wie unsere 
Lesor wissen, * nicht gekommon. — Dio infolge dor 
fortdauernd ungiinstigen Yerhiiltnisso yielfach oinge- 
tretone Beschriinkung im Botriobo der Eisenw'erke 
ist selbstredond nicht ohne EinfluB auf dio Absatz- 
yerhiiltnisso dor sudrussischon K o h l e n g r u b e n  ge- 
blieben. Dio soinerzeit durch den russisch-japanischen 
Kriog und durch den U ebergang von dor N aphtha- 
zur Kohlenheizung heryorgorufeno Belebung des 
Kohlenmarktes hat bedeutend nachgolassen. Im mer- 
hin sind dio Y erhaltnisse, was Kohlen und Koks an- 
belangt, ertriiglicli infolgo des Umstandes, daB die 
Organisation des Absatzes und die Regulierung der 
Preise hauptsiichlich yereinigt ist in dom Kohlonyor- 
kaufssyndikat „Produgol“, das zur Zeit seiner Griindung 
im Jahro  1904 otwa 60 °/o aller K ohlengruben umfaBto. 
Mit der Zeit hatte  sich jedoch durch Neugriindungen 
dieses Yerhiiltnis yerschoben, und dio dem Syndikate 
nicht angehdrigon Gruben hatten begonnen, m it diesem 
in W ettbewerb zu treton. Die Gesellschaft hat sich 
doshalb im Sommer vorigen Jah res auf die D auer 
von zohn Jahron neu organisiort untor Aufnahmo 
einor Anzahl bedoutonderer Firm en, die sich bisher 
forn gehalten hatten, so daB sio nunm ehr uber etwa 
80 o/0 der gesamten Produktion vorfilgt. Auch unter 
don A ntlirazitgrubenbesitzern ist dor P la n , ein 
Syndikat zu griinden, aufgetaucht, bis je tz t aber 
noch nicht zur Ausfiihrung gelangt. Um den durch 
die verm inderte Fabrik tatigkeit in ihrem  bisherigen 
Absatzgebiote entstehenden Ausfall wottzumachen, 
suchen die Grubenbesitzer nach neuen Absatzgobieten. 
So steht seit langem schon ihr Wunscli nach Yer- 
driingung der oiiglischon Kohle aus den Hiifen des 
Finnischen Moerbusens. Im  vergangenen Jah re  haben 
sio denn auch erre ich t, daB dio Marinoverwaltung 
nach mehrfachen Yersuchen zuniichat sochs und so
dami weitere neun Millionen Pud Donezkohle fiir die 
baltische Flotto angekauft hat. Doch verspricht mail 
sich davon koinen dauernden Erfolg; donn abgesehen 
davon, daB die Donezkohle an Gute der englischen 
nachsteht, kommt sie auf mindestens 6 bis 7 Kop. 
f. d. Pud teurer zu stehen und soli auflerdem den 
langen Seotransport nicht Yertragen. Um diesem 
Uobelstande abzuhelfon, wird goplant, dio Kohle in 
Form von Briketts zu verschiffen; da aber bislier nur 
oine Gesellschaft Briketts horstellt, so miiBten zu- 
nachst noch neue Anlagen zur B rikettierung geschaffen 
werdon, wozu sich die U nternehm er die Btaatliche 
Untorstiitzung zu sichorn hoffon. — Die E r z g r u b e n  
des Bezirks von K riv o i-llo g  hatten im Jahro  1907 
eine starkę Zunahme in der Fordorung und im Ab
satz ihrer Eisenerze zu yerzeiclinen. Dio Forderung 
atieg Yon 204 Millionen Pud im Jahro  1906 auf 228 
Millionen, die Abfuhr auf 234 gegen 218 Millionen 
im Y orjahre. Dio Ausfuhr ins Ausland wuchs auf 
55 Millionen an, w ahrend sie 1906 nur 29, 1905 sogar 
nur 13 Millionen Pud botragen hatte. Die starkę Zu
nahme der auslandiachen Ausfuhr rief die Befiirchtung 
wach, daB in nachster Zukunft sehr groBe Schwierig- 
keiten fiir dio Budrussische Eisenindustrio entstohon 
konnten; es wurde deshalb im yorgangenen Jahro 
auf Betroiben der in teress ierten  Industriellen das Yer-

bot dor Ausfuhr sudrussischor Eisenerze iiber die 
polnischo Landgrenze wieder hergestellt.* AuBerdem 
wurde zu deniBolben Zweck oine Erhohung der Balin- 
tarifo fiir Eisenerz durchgesetzt. Dio Folgen diesor 
MaBnahmen zeigen sich bereits in einom Ruckgange dor 
Ausfuhr des Jah res 1908. Die sudrussische M a n g a n -  
erzindustrio , dio im Ifikopoler Bezirk ihren Sitz hat, 
hatte in den Jahren  1905 bis 1907, wiihrend die 
kaukasiachc Industrie daniederlag, einen morklichen 
Aufschwung erfahren. Teils durch Besserung dor 
AuBfuhrverhaltnisse im Kaukasus, teils infolge der 
Uoberschwemmung dos W oltinarktes m it indisclioin 
Mangan, hat jodoch die Ausfuhr dos Nikopoler Man- 
ganorzes im Jah re  1908 stark  abgenommon.**

D inglersch e M aschinenfabrik, A. - G., Zwel- 
briicken. — Nach dom Bericlite des Yorstandes er- 
gab daa am 31. Marz 1909 abgelaufene Geschiiftajahr 
unter EinschluB Yon 23 928,42 Gewinnyortrag einen 
Rolierlos Yon 600 906,10 J6 und nach Abzug der auf 
322 451,49 J6 bemessenen Abschreibungen einen Rein- 
ertrag  von 278 454,61 J6. Da fiir dio Riicklage und 
an Gowinnanteilen 52 082,78 <M> beanspruclit werden, 
so vorbleibon noch 226 371,83 J6 zu folgender Y er
wendung: 108 000 J& (6 °/o gegen 8 o/o im Yorjahre) 
ais Diyidende, 10 700 J6 fiir Bolohnungon und jo 
5000 zu Zuwendungen an den Beamtenpensions- 
fonda und dio D irektion fiir A rbeiterunteratiitzungs- 
zwecke. Dio iibrigen 37 671,83 vK> sollen auf neue 
Rechnung yorgetragen werden. W ie der Bericht 
woitor initteilt, muB der Y erlauf dos letzten Geschiifts- 
jalireB, das unter dem Zeichen yielaoitiger Erweito- 
rung der Anlagen dea Unternehmena stand, angoaichts 
des fortgesetzten Ruckganges in der Lago der Eiaen- 
industrio noch ais befriedigend bezoichnet werden. 
W onngleich der Umsatz den des V orjahres nicht er- 
reichte und die Yerkaufaproiso obenfalls geringer 
waren, bo war doch der Fabrikationsgowinn anniiheriul 
gleich hoch. Indessen wurde er uamontlich durch dio 
Ńeubauten stark  beeintriichtigt.

Eisoiihiittoinyork M arienlitttte bei Kotzeniui, 
A ctien - G esellschaft (vorm . S clilittgen  & H aase), 
K otzenau. — W ie aus dom Berichte des Yorstandes 
herY orgeht, konnte  daa Unternehm en im abgelaufenen 
37.Geschiiftsjahre infolgo des andauornden Zuriickgehens 
der Yerkaufspreise und des geringoren Umsatzes kein 
so giin8tigcB Ergebnia erzielon wie im Y orjahre. Dio 
Gesellschaft muBte auBordem in Mallmitz wegen 
mangolndon W asaers im Bober fast das ganzo Jah r 
hindurch m it der tcuren D am pfkraft arbeiten und 
e r li t t  durch das plotzliche E intreten Yon Hochwassor 
mit Eisgang Anfang F ebruar d. J . oinen nicht un- 
erheblichon Schaden. Dor Gesamtumaatz der W erke 
botrug im B orichtsjahre 4 759120,85 J6 gegen 
4 984 358,03 JC im vorhorgehenden Geschiiftsjahro. 
Dio Gewinn- und Yerluatrechnung zeigt einerseits neben 
66 785,82 J t Y ortrag einen R ohertrag Yon 761473,49 Ji, 
andoraeita 51 784,04 J6 Zinson, 154 380,17 J6 allge- 
moino Unkoston usw , 48 731,65 J t Uebenyeiaung an 
daa Arboiterwohlfahrtakonto und 242 431,46 Ab- 
achroibungen; aomit ergibt sich ein Reinerlos von 
330 931,99 J6. Yon diesem Betrage sollen je 13207,31^! 
der R iicklage I und II  liberwieson, 6507 Jt an den 
Voratand und 11248 J6 an den A ufsichtsrat ais Ge- 
winnanteilo ausbezahlt, 216 000 (60/0) ais Diyidende
ausgeschiittet und die restlichen 70 762,37 auf neue 
Rechnung yorgetragen werden.

G o tth n rd w o rk o , A.-G. f iir  e lek trocU em ische 
In d u s tr ie , B odio  (K an to n  T essin ). — Diese im 
vorigen Jahro  gegriindeto Gesollschaft, dereń Anlagen 
im ŃoYember d. J . yoll in Betrieb . kommen sollen, 
wird sich hauptsaclilich mit dor Horstellung yon 
hochprozentigom F e r r o s i l i z i u m  bofassen. Da das

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 708 und 920.
* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1373.

** Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 725.
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W ork ungefahr 30 000 PS der W asserkriifte dor 
Biaschina ausnutzt, -wird es imstande sein, groBe 
Mengen Ferrosilizium  herzustellen. Die Gosellschaft 
steht auBorhalb des P ariser Ferrosilizium-Syndikates. 
Den Yorkauf ihror Gesamterzeugung hat sie der 
Me tali firm a L. W e i l  & R e i n h a r d t  in Mannheim 
iibertragen.

Ilochofenbetrieb  iu  Siidafrlka. — W ie wir einor 
M itteilung der Zoitschrift „Tho Engineering and Mining 
Journal"* entnehm en,ist ein in Sweetwaters bei Maritz- 
burg (Natal) vor einigen Jahren  erbauter, aber wegen 
unlohnendon, auf unzureichende MaBnahmcn zuriickzu- 
fiihrenden Betriebes stillgolegter Hochofen neuerdingg 
w iederhergestellt worden, um in Kurze erneut angc- 
blasen zu werden. Das notige Eisenerz h a t man ganz 
in der Niilie und don erforderlichen K alkstein obenfalls 
in geringer Entfernung yorgefunden. Ferner soli fiir 
die Beschickung Koks, der ans Natal-Kohle hergestellt 
wird, Yerwendung finden

Dio EiseiierzverscliifTuugen vom Oberon See
haben nach den Angabon des „Iron Ago**" im ver- 
flossenen Monate m it 5 479 547 t m ehr ais das Doppelte 
dor Yerladungon im Juni v. J . (2 627 053 t) erreicht.

Insgesaint sind in diesem Jah re  seit Beginn dor Yer- 
schiffungen bis zum 1. Juli 8 841 560 t Eisenerz auf 
dem Oberen See Yerfrachtet werden gegen 2916933 t 
in der gleichen Zeit des Yor jahres.

Der ainorikanisclie E isenm arkt hat soit unserem 
letzten B ericht* wesentlich an Festigkeit gewonnen. 
In einzelnen Zweigen, namentlich in Stabeisen, Grob- 
blecli und Form eiBen, sind dio W alzworke so stark 
beschiiftigt, daB sio m it iliren Lieferungen in Riick- 
stand kommen, und von manchen Seiten befiirchtet 
wird, die F rage der rechtzeitigen Lieferterm ine konnte 
recht bald brennond werden. Die Stahlwerke sind 
m it 90 °/o ihres Leistungsverm ogens beansprucht, was 
um so bem erkonswerter ist, ais ihre H auptabnehm er, 
dio Eisenbahngesellschaften, bisher nur m it geringon 
und dabei unregelmiiBigen Bestellungen herausge- 
kommen sind. Die Preise haben durchweg stoigende 
Tendonz, Bessemerroheisen ist auf 16,40 § und graues 
Puddelroheisen auf 14,90 $ f. d. ton erhoht worden. 
Die Zahl der in Betrieb befindlichen Hochofen der 
United Statos Steel Corporation h a t sich von 61 zu 
Anfang April auf 85 zu Anfang Ju li erhoht, so daB 
nur noch 18 Hochofen auBor Betrieb sind.**

* 1909, 3. Juli, S. 13.
** 1909, 15. Juli, S. 203.

* „Stahl und Eisen" 1909 S. 1093.
** Nach „The Iron A ge“ 1909, 15. Juli, S. 207.

Yereins-Nachrichten.
N o rd w estl ich e  G ruppe des V ere ins  

deutscher E isen- und Stahlindustrieller.
P rotok o ll iiber die Y orstandssitzung  

Tom 21. Ju li 1909 zu D iissoldorf.
Zu der Sitzung war eingeladen durch Schreiben 

vom 16. Ju li d. J. und die Tagesordnung wio folgt fest- 
gesetzt: ,

1. Geschiiftliche Mitteilungen.
2. Die produktionsstatiBtischen Fragebogen vom

Reichsam t des Innern.
3. Sonst etwa vorliegende Angelegenlieiten.

Den Yorsitz fiihrt, in S tellvertretung dos am Er- 
scheinen verhinderten Hm. Geheimrats Servaes, Hr. 
Konunerzionrat Ziegler.

Zu 1 wird fiir ein W erk betr. Untersuchungen 
iibor die Bodenfrage des rheinisch-westfiilischen Indu- 
striebezirkes ein B eitrag bewilligt.

Zu 2 wird beschlossen, den W erken dor „Nordw. 
Gruppe“ dio Boantwortung dor yom „Reichsam t des 
Innern“ ausgesandten produktionsstatistischen F rage
bogen im Hinblick auf den W ert, den diese Er- 
hebungen fiir dio zukiinftigen H andelsvertrage haben, 
zu ompfehlen. Dabei wird jodem W erke iiborlassen, 
wio weit es in den Einzelhoiton der Beantwortung 
gehen will. Die Einsendung der Antworten soli an 
das Reichsam t des Innorn unm ittelbar erfolgen.

Zu 3 erkliirt sich dio „Nordw. Gruppe“ bereit, 
Beschwerden iibor Schwierigkeiten boi der Regelung 
dor F ragen  betr. AnschluBgloise, Nebenanschlilsse, 
AnschluBfrachten usw. entgegenzunehmen. Die W erke 
werden ersucht, etwaiges Beschw erdem aterial behufs 
Sammlung an einer von dor „Gruppe“ zu errichtenden 
Z e n t r a l s t e l l e  dom geschaftsfiihrenden Yorstands- 
mitgliedo Dr. Beumer einzusendeu.

gez. G. Ziegler, gez. Dr. Beumer,
K onig l. K om m erzien ra t. M. d. A.

V e r e in  deutscher Eisenhiittenleute. 
Aonderungen iu der M itglioderlisto.

Anderson, Karl, D irektor, W asilij Ostrów, RuBland,
13 linia, Nr. 20, log. 19.

Becker, Wilhelm, D irektor, F rankfu rt a. M., Balmhof- 
platz 12.

Beltendorf, Yictor, Briissol, Rue Royale 316.
Galliker, Louis, Mechanical - Engineer, Gary, Ind., 

U .S .A ., 520 Jefforson Street.
Grund, Karl, D irektor, Stockerau bei Wien.
lleifSig, Franz, Ing., P rokurist d. Fa. Gebr. Bohler 

& Co., A.-G., W ien I., E lisabethstr. 12.
Korus, Hans, ®ipI.=SfnS-i Geworkschaft Deutscher 

K aiser, Bruckhausen a. Rhoin, Kronprinzonstr. 23.
Kotz, Sebastian, Oboringeniour der Skodawerke, A.-G., 

Pilsen, Konigplatz 2.
i[erk, Fritz, M echanical-Enginecr, Sharon, Pa., U. S. A., 

40 Ellswortli Ave.
Piepgras, B., Hiittening., Inh. e. chem.-techu. Unter- 

sucliungs-Laboratoriums, Dusseldorf, Grupellostr. 10.
Preu/5, Ernst, Privatdozent, stellv. Yorstelier

der M atorialprilfungsanstalt a. d. Techn. Hochschule, 
D arm stadt, Stiftstr. 25.

Raabe, Karl, 5)ipl.=^ng., Coln, H am burgerstr. 19.
Schuchart jr ., A dolf, Ilutteningenieur. Diissoldorf, 

U hlandstr. 41.
Starkę, Rich. F., Oberingenieur der Berlin-Anhalt. Ma- 

schinenbau-A.-G., Berlin W. 62, K alckrouthstr. 17.
N e u e  M i t g l i o d e r .

Brosch, Y iktor, Ingenieur, k. k. Gcwerbeinspektor, 
P rag , Kgl. W einberge, K ladskagasse 5n.

Dumont, Marcel, Betriebsingenieur der
Riimelinger u. St. Ingberter Hohofen u. Stahlw., A.-G., 
Octtingen, Lothr.

Kreide, Richard, Stpl.=^ng., Hochofenassistent der 
K arlshiitte, Diedenhofen.

Meck, Bernhard, Konsul, Inh. d. Fa. E rnst Meck, 
Niirnberg.

Velten, Heinrich, Ing., Teilh. d. DusseldorferEisenhiitte, 
Gebr. Yelton, G. m. b. H., Diisseldorf-Grafenberg.

Wolschke, Hans, Oberingenieur u. Betriobschef der 
Gewerkschaft Deutscher K aiser, Bruckhausen a. Rh., 
K arl-A lbertstr. 22.

Y e r s t o r b e n :
Fries, Heinrich de, Diissoldorf. 20. 7. 1909.
Glatschke, Leopo Id, D irektor, Konigshutte, O.-S. 17.7.1909.
Menshausen, Carl, D irektora. D.,Dusseldorf. 21. 7.1909.


