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Die Industrieausstellung in Nancy 1909.*

I j ie  regen Beziehungen, dio durch den Aus- 
^  tausch voń Erz und Brennstoff zwischen der 
ostfrauzosischen und der westdeutschen Berg- und 
Hiittenindustrie schon lange bestehen, und welche 
sich neuerdings durch die bedeutenden Eisenerz- 
funde im Becken von Briey immer lebhafter ge- 
staltet iiaben, lassen es natiirlich ersclieinen, 
dafi eine Ausstellung in der Hauptstadt des 
franzosischen Erzgebietes iiber die Grenze liin- 
aus Interesse erweckt. W ir glauben daher auf 
diese erste, bis Ende Oktober geoffnete Aus
stellung grofieren Stils in der an historischen 
Erinnerungen reichen franzosischen Stadt Nancy 
um so mehr die Aufmerksainkeit unserer Leser 
lenken zu sollen, ais der eigentliche Zweck der 
Schaustellung darin liegt, einen Beweis fiir den 
in den letzten Jahren erfolgten Aufschwung der 
Industrie Ostfrankreichs zu liefern.

Nicht nur die architektonische Anordnung 
des Gaszeń inmitten eines alten Parkes von 15 ha 
Flachę mit origineller Maschinenhalle und anderen 
Industriebauten, schoner Festhalle, elsassischem  
Dorfe mit einem wirklichen, aus dem Elsafi ver- 
pflanzten Bauernhause und dem unvermeidlichen 
Vergniigungspark gefiillt dem Eintretenden auf 
den ersten Blick, sondern auch ein naheres Studium 
des Ausgestellten bietet dem Fachmann in vieler

ł  DieBe Ausstellung yerdankt ih r Entstehen wesent- 
lich derselbon Initiativkraft, welche die Entdeckung der 
Minotteablagerungen im Becken von Briey und ihre 
industrielle Yerwertung herbeigefuhrt hat. Dio Yer- 
anstaltung hat daher einen eigenartigen Charakter, 
der unsere Fachgenossen besonders interessieren -wird. 
Wir empfehlen ihnen deshalb einen Besuch der Aus
stellung und der sclionen Stadt Nancy wiirmstens.

Indem knappen Rahmen dieses Berichtesvermoch ten 
wir selbstverstandlich auf die genannte, neuere Ent
wicklung des Minettegebietea nicht niiher einzugehen, 
wir rerweisen hinsiclitlich B eines geologiachen AufbauB 
auf die Abhandlung des kaiserl. Bergmeisters Dr. W. 
I C o h l m a n n  (siche „Stahl und EiBen“ Dezember 1902) 
und fflgen noch hinzu, daB de rB e lb e  hochgeschatzto Ver- 
f a s s e r  z u r z e i t  mit einer u m f a n g r e i c h e r e n , d e m n a c h s t  von 
uns zu yeroffentlichenden Arbeit beBchaftigt ist, welche 
sich mit den neaestenFortschritten desEisenerzbergbaues 
in dem lothringischen Ju ra  eingehend befassen wird.

Die Tiidalction.
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Hinsicht, hauptsiichlich vom berg- und hiitten- 
nUlnnischen Standpunkte aus, eingrofieres Interesse.

Schon das grofie, 1 2  m holie E i n g a n g s -  
t o  r, aus yerschiedenen Profileisen von den Fould- 
schen Werken in Pompey kiinstlerisch zusaminen- 
gestellt, auf Sockel aus grofien Eisenerzstiicken 
gestiitzt, mit Zahnradern und yerschiedenen Ma- 
schinenteilen aus GuB- und Schmiedeisen ge- 
schmiickt, gibt Zeugnis davon, was die Ingenieur- 
wissenschaft, mit der Kunst Hand in Hand gehend, 
zu leisten vermag (Abbild. 1).

Einen originellen Anblick bietet ebenso die 
groBe H a l l e  fiir  H i i t t e n w e s e n  u n d M e c h a n i k ,  
dereń obere Vorderseite aus eigenartig gebildeten 
Gittertrageru bestelit (Abbild. 2.)

Der nClou“ der Ausstellung scheint uns 
jedoch der bisher W enigen bekannte ar t e s i  s ch e 
B r u n n e n  des Herrn Lanternier zu sein, der 
gerade an dieser Stelle vor verh;iltnismaBig 
kurzer Zeit angefangen, schon wahrend der Aus
stellung aus 745 m Teufe quellendes, 3 6 °  0  
warmes W asser in betrachtlichen llengen abgibt 
und in nachsterZukunft den Anlafi zu einer grofien 
Buderanlage mit Kursaal, Kasino, Hotel usw., fur 
die schon die Piane ausgestellt sind, bilden soli.

K o h l e .  — In ahnlichen und noch grofieren 
Teufen bewegen sich die in den letzten Jahren vor- 
genommenen Bohrungen auf K o h l e ,  von denen 
Proben in der bergmannischen Ausstellung neben 
den Profilen der durchbohrten Schicbten und 
den benutzten Instrumenten den Gegenstand 
interessanter Studien bi lden; ein scliones Bolir- 
stiick aus r e i  n e r  K o h l e  beweist, dafi dieser 
kostbare Brennstoft' wirklich yorhanden ist; ob 
aber groBere Floze von guter Beschaffenheit 
und in abbaufahiger Teufe noch gefunden werden, 
mufi man der Zukuuft uberlassen.

E i s e n  e r z e .  —  Dagegen liegen die Ver- 
haltnisse bei den E i s e n e r z e n  w eit giinstiger, 
und die Ausstellung in Nancy gibt ein anregen- 
des Bild des Aufschwunges, den der Erzbergbau, 
namentlich in der Gegend von B r i e y ,  genommen 
hat. Hier nur einige Zahlen*: Wahrend im

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1203.
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Jahre 1900 die Eisencrzforderung des Departe- 
ments Heurthe - et - Moselle 4 446 477 t betrug, 
erreiohte słe im Jahre 1907 8 7 3 8 0 6 1  t, eine 
Zahl, die 8 8  °/o der gesamten Eisenerzforderung 
Frankreichs darstellt und sich auf die drei Haupt- 
becken des Ostens wie folgt verteilt:

Becken von t %
L o n g w y ...............................  2 695 401 oder 30,6
B r i o y ............................... . 4 126 075 „ 47,4
N a n c y .................. . . . 1 916 585 » 22,0

Zuaammen 8 738 061 „ 100,0

Ferii er seien hier einige 
Analysen der verschiedenen 
Erzsorten, nacli Mitteilungen 
des Hrn. N i c o u ,  aufgefiihrt, 
aus denen die TJnterschiede 
in der Zusammensetzung der 
Erze der drei Becken klar 
hervortreten (Zahlentafel 1).

Dank der guten Beschaffen- 
lieit der Erze des Beckens 
von Briey kann man diese 
yorteilhaft durch Tiefbau  
gewinnen, und es sind bereits 
moderne Anlagen mit Forder- 
maschinen fiir 1 0 0  bis 2 0 0  m 
T eu fe , sowohl mit Dampf- 
als auch mit elektrischem  
Betriebe, eingericlitet worden.
Einige dieser Anlagen sind 
auf der Ausst.ellung durch 
vollstiindige Zeichnungen und 
Piane sehr iibersichtlich dar- 
g es te llt; ebenso interessant 
ist das kleine Modeli (1 : 50) 
der neuen Anlage der Gr ube  
A u b o u 6 , der Soc. an. des 
Hauts-Fourneaux et Fonderies 
de Pont-;\-Mousson gehorig, 
das yon der Eisenkonstruk- 
tionsfirraaM unier f r ó r e s  aus 
Frouard ausgestellt wird, zu 
einem groBen Teil aber von 
der Gesellschaft fur Forder- 
anlagen E r n s t  H e c k e l  in 
Saarbrucken in die Wirklich- 
keit ubertragen worden ist.* Die Eisenerz- 
grube von Auboue baut zwei Floze in einer 
Teufe von 140 m ab, und zwar bringt das- 
jenige mit „grauein E rz“ bei 2 ,50 bis 5 m Miich- 
tigkeit ungefiihr 95 °/o dor Ausbeute, wahrend 
auf das andere Floz nur der kleine R est der 
Forderung entfallt, das „braune E rz“, das ais 
kieselsaurer Zuschlag yerwendet wird. Von den 
drei SclUtchten dienen zwei zur Forderung; 
dieselben haben 5 m und 4 ,250  m Durchmesser 
und sind mit guBeisernen Schachtringen aus- 
geriistet. Der ersfce wird von einer Darapf- 
fordermascliine, der zw eite von einer elektri-

* Yergl. „Stahl und Eieon" 1909 S. 504.

scben Fordermaschine bedient; der dritte Schacht 
mit 3 m Durchmesser dient zur Luftfiihrung 
(Mortierventilator fiir 30 cbm i. d. Sekunde) und 
zur Fahrt mit elektrischem Forderhaspel. Der 
WasserzufluB betrilgt in dieser Grube 6,5 cbm 
in der Minutę und wird durch ober- und unter- 
irdische Dampfpumpen sowie durch zwei unter- 
irdische Sulzerpumpen bewaltigt, die zusammen 
33 cbm in der Minutę hcben konnen. Die Grube 
ist fiir eine jahrliche Ausbeute von 2  400 000 t 
yorgerichtet; im ersten Vierteljahre 1909 wurden 
daselbst 279 358 t Erz gefordert.

Etwas iilter ais die vorher genannte ist die 
Grube „ L a n d r e s “ im Besitze der Soc. an. des 
Acieries de M i c h e v i l l e ,  die bei etwas iiber 
100 m Teufe das dort 6,65 m mUchtige graue 
Floz mit 40 °/o Eisengehalt angefahren hat und 
ebenfalls mit eisernen Fordergeriisten, Forder- 
maschinen und entsprechender W asserhaltung  
ausgeriistet ist; die durchschnittliche Tagesfor- 
derung dieser Grube soli gegenwiirtig iiber 2000  t 
betragen. Aehnliche Mengen fordert ferner aus 
einer Teufe yon etwa 90 m die Grube von P i e n n e  
der S o c .  an.  des  F o r g e s  e t  A c i e r i e s  du 
N o r d  e t  de  1’ E s t ,  dereń ausgestellte fast selbst- 
schmelzende Erze durch ihren Eisengehalt yon

Abbildung 1. E ingangstor zur Industrieaussteiiung.
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42 °/0, der in einem 1 m machtigen, etwa 40 ha 
grofien Teil des F lozes sogar bis 60 % erreicht, 
bemerkenswert sind. Eine Sammlung von grij- 
fieren Zeichnungen erliiutert auch die Tages- 
anlage der Grube von A m e r m o n t ,  die, ob- 
wohl erst teilweise in Betrieb, je tzt schon 350 t 
taglich fordert.

Dio W erke von Schneider & Cie., „L e C r e u -  
s o t “ , blieben selbstverstandlich in diesem W ett- 
bewerbe nicht zuriiek; ein ausgestellter Relief- 
plan des in Yorbereitung begriffenen Flozes im

MaBstabe von 1 : 5000  gibt ein sinnreiches Bild 
derŁagerung der Grube D r o i t a u m o n t  dieser 
Gesellschaft. Die Grube ist durch die Abbauart 
des 5 m machtigen F lozes, von dem zunachst nur 
die unteren 3 m weggenommen werden, sowie durch 
den TJmstand, dafi das Spiilversatzverfahren ver- 
suchsweise eingefiihrt wird, von groBein Inter-

esse fiir den Bergmann. Das graue F loz wurde 
in 213 m Teufe angefahren. Die Anlage ist mit 
zwei Schuchten von 5 ,400  m Durchmesser fiir 
eine Schichtleistung von 2000 t vorgesehen. Die 
Fordermaschinen sowie die Wasserhaltungspumpen 
sollen elektrisch angetrieben werden, und es 
wird hierzu eine elektrisehe Zentrale mit Schnei- 
der-Zoelly-Dampfturbinen in Einheiten von 440  
Kw fiir 2000 Volt Drehstrom errichtet werden.

Die E l e k t r i z i t a t  findet in dem griifiten 
Teil dieser Erzgruben auch beim A b b a u  und fiir

dieunterirdischeŚtreK- 
k e n f  o r d e r u n g aus- 
gedehnte Anwendung; 
so sind z. B. in Auboue 
elektriscbe Bohrmaschi- 
nen und elektriscbe Lo- 
komotiven von 40 bis 
60 PS mit einer Strom- 
spannung von 300 Volt 
im Gebrauch. In der 
Ausstellung geben in 
dunkler Kammer zwei 
in natiirlicher GroBe 
mit Arbeitern, Hunten, 
W erkzeugen und Liif- 
tungsanlage nachgebil- 
dete Strecken ein ziem- 
lich genaues Bild dieser 
interessanten Anlagen 
und des Abbaus.

Den groBen Foriler- 
mengen entsprechend 
finden auch die E r z -  

t a s c h e n  ausgedchnte Anwendung, und zwar sind 
diese meist aus Eisenkonstruktion und mit holzer- 
nen Bohlen gefiittert; die unteren Verschlufiscliie- 
ber, von denen ein llod ell in der Ausstellung der 
Fa. Munier frćres zu sehen ist, sind nach System  
„Ziiblin“ ausgefiihrt und erscheinen auBerst zweck- 
mttBig, leicht und einfach zu handhaben.

Abbildung 2. Teil der Yordersoite der Halle fiir Huttouwesen.

Benennung der Gruben und der 
Eigentumer

Gluh-
Ycrlust
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1.
Er z o  dos  B o c k o n s  v o n  B r i o y :  
Grube Sancy (Marc Ratv & C ie .;. . . 19,40 G,00 4,90 11,00 1,10 55,35 0,30 1,78 0,04 39,90

2. „ Pienno (Soc. du Nord et de l 'E s t) . 19,04 6,69 3,24 11,10 1,20 5G,68 0,30 1,81 0,10 40,65
3. 17,GO 5,90 6,65 7,50 1,58 56,91 — — —: 40,61
4. 18,70 6,20 6,10 9,05 1,05 55,00 — — — 39,20
5. „ Aubouć (Pont ii Mousson) . . . 19,GO 6,60 5,50 11,20 — 55,20 0,50 1,47 — 38,64
6. 17,70 7,00 5,50 9,90 — 56,90 0,50 l,6o — 39,83
7. „ Joouf (de W e n d e l ) ...................... 20,80 4,50 4,98 14,90 — 52,49 0,52 1,45 — 37,29
8. „ Moutiers (Soc. do Moutiorj) . . — 6,56 — 11,30 — — — — — 38,24

9.
Srzo dos  B e c k e n B  v o n  L o n g w y :  
Grube Hussigny (Soc. de Longwy) . . 15,50 17,20 8,30 7,40 35,50

10. „ Godbrango „ . . . . 15,50 15,10 9,90 6,80 30,33
U. „ T iercelet „ . . . . 14,50 15,40 8,16 6,90 37,10

12.
E r z e  des  B e c k e n s  v on  N a n c y :  
Grube Chavigny (Soc. du Nord et de l’Est) 16,08 10,47 6,74 9,10 37,69
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ErwSihnt sei noch, daB liier auch die even- 
tuelle Anwendung des liy  dr ait l i s  cli en  V e r -  
s a t z e s  der Abbaue angedeutet wird, und zwar 
durcli eine kleine Ausstellung iron S c h l a m m -  
v e r s a t z r o l i r e n  nach System Mo nim s e n  mit 
Spezialausfutterung gegen die Abnutzung. Diese 
Rohre sind von der Fa. T h y s s e n  & Co.  in 
M u l h e i m  a. d. Ruhr ausgestellt und zeigen  
u. a. ein nicht gefiittertes Rohr, das nach Durch- 
gang von 25 000  t Kies schon zerrissen wurde, 
wahrend dagegen mit dem Futter versehene 
Rohre nach Durchgang von 250 000 t noch keine 
Abnutzung wahrnelnnen lassen.

H u t t e n w e r k e .  — Was  nun die H o c h o f e n  
sowie die S t a h l - u n d  W a l  z w er  k s  a n l a g e n  
betrifft, die in den letzten Jahren, dank der 
ErschlieBung der Eisenerzlager, einen groBen 
Aufschwung genommen haben, so geben hieriiber 
die ausgestellten Schaubilder nebst vielen Plioto- 
grapliien, Planen und Ansichten der Anlagen 
interessanten AufschluB. Folgende W erke mogen 
hier hauptsilchlich erwalmt werden:

F o u l d & C i e .  in P o m p e y ,  die das Ein- 
gangstor zur Ausstellung errichtetcn, zeigen  
auBerdem noch eine Anzahl ihrer Produkte, ais 
Erze, Roheisen, Stahlsorten, Profileisen, Wagen- 
puffer usw.

Die S o c . d es  A ci er i es de L o n g w jr in Mon t- 
S t. Ma r t i n  stellt Photographien ihrer ver- 
schiedenen Anlagen mit Innenansichten sowie alle 
W alzprodukte, Schienen, gepreBte Schwellen fiir 
Noriual- und Schmalspurbahnen, W alzen aus 
StahlguB, Gliihtopfe usw. aus. Das W erk ver- 
fiigt iiber acht Hochofen mit einer Tages- 
erzeugung von 850 t Roheisen.

Die S o c . a n .  des  A c i ó r i e s  de M i c h e v i l l e  
bictet in ahnlicher W eise wie die vorhergehendeu 
die Mijglichkeit einer guten Uebersicht ilirer Fa- 
brikationsmethoden, wobei wir noch auf die An
lage des neuen W alzwerkes hinweisen wollen, 
dessen drei in einer einzigen Halle vereinigte 
W alzcnstraBen fiir Draht, Grubenschienen, Band- 
eisen usw. mit elektrischem Antriebe von der 
Hochofengaszentrale aus Beachtung verdienen. 
Die fiinf Hochofen der W erke erzeugen taglich  
800 t Thomasroheisen.

Die „Soc.  an.  d e s  F o r g e s  e t  A c i e r i e s  
d u N o r d  e t  de r E s t u zcigt, auBer einer Aus- 
wahl ihrer verschiedenen Erzeugnisse, insbesondere 
Achsen und Bandagen, Photographien ihrer Hocli- 
ofenanlage zu J a r v i l l e  (bei Nancy), sowie der 
Stahlwerke zu V a l e n c i e n n e s  (Nord), woselbst 
sich gegenwartig eine groBe moderne Hocliofen- 
anlage mit Gasreinigung zur Verweudung der 
Hochofengase im Bau befindet.

Die W erke zu H o m e c o u r t ,  der „Com- 
■pagnie des Forges et Acićries de la Marinę et 
d’Homócourt“ geliorig, miissen ebenfalls mit ihren 
groBartigen Hochofen-, Stahl- und W alzwerks- 
.anlagen z u den machtigsten Frankreichs gezahlt

werden; sie besitzen namlich fiinf Hochofen mit 
automatischcr Begichtungsvorrichtung, die tag
lich 900 t Thomasroheisen erzeugen, sechs Kon- 
verter und groBe UmkehrwalzenstraBen, Anlagen, 
bei denen wiederum die ausgiebige Verivendung 
von Hocliofengasen in Gasmaschinen im Verein 
mit der groBen Gasreinigungsanlage zu erwahnen 
ist. Die mit Homćcourt verbundenen A c i e r i e s  
de l a  M a r i n ę  zeigen zwei Modelle ihrer Panzer- 
tiirme sowie ein Feldgeschiitz.

Das Hochofcnwerk von M a x e v i l l e  ist mit 
einer GieBerei verbuinlen, die Heizkorper und 
KunstguB zur Scliau stellt.

Die S o c .  a n. d e s H a  u t s - F o u r n e a u x e t  
F o n d e r i e s  de  P o n t  M o u s s o n ,  die auch 
in Aubouś zwei neuere Hochofen mit Gasniotoren 
und elektriseher Zentrale fiir den Grubenbetrieb 
(siehe oben) eingerichtet h at, stellt ihre be
kannten guBeisernen Rolire in mannigfachen 
Formen und GroBen aus. Daneben muB aucli 
auf ihre Anlage zur Herstellung von Steinen 
aus Hochofenschlacke hingewiesen werden, die 
taglich 100 000 Stiick Steine zu liefern imstande 
ist. Das W erk von Pont Mousson mit seinen 
fiinf Hochofen von je  60 t Leistung ist schon 
seit mehreren Jahren zur rationellen Ausnutzung 
der Gase in Gasniotoren iibergegangen.

Die A c i e r i e s  d e  L o n g w y ,  dio im Jalire 
1908 rd. 250 000  t Stahlblocke erzeugten, stellen 
ilire W alzwerkserzeugnisse, namentlich Schienen 
und Scliwellen, auch gegossene schwere W alzen, 
die sonst in Frankreich noch vielfach von Deutsch- 
land bezogen werden, sowie PreBsteine aus 
Schlacke, in groBen Abmessungen, aus.

In die Reihe der groBeren G i e B e r e i  en  
fallt auch noch diejenige von B r o u s s e v a l  
(Haute Marne) mit ihren Spezialartikeln fiir 
Heizungsanlagen, W asserleitungen, Bau- und 
KunstguB, dann die S o c .  an.  M e t a l l u r g i ą u e  
d’A u b r i v e s  e t  V i l l e r u p t  mit GuBrohren und 
verschiedenen GuBteilen, endlich die S o c .  M e 
t a l l u r g i ą u e  de  G o r c y ,  die sich haupts&ch- 
lich mit der Erzeugung der G r i f f  i n sclien 
Eisenbahnwagenrader, lose und inontiert, befassen 
und einen groBen guBeisernen Schaehtring zur 
Scliau bringen.

Die Soc .  d e s  F o r g e s  e t  F o n d e r i e s  de 
M o n t a t a i r e ,  die in Frouard bei Nancy ein 
Hochofenwerk mit vier Oefen (von denen die drei 
im Feuer stehenden zusammen 260 t Roheisen 
taglich erzeugen), ein Thomasstahlwerk und 
eine TrioblockstraBe besitzt, stellt auBer den 
Roh- und Halbprodukten dieses W erkes noch 
Fertigfabrikat.e der W alzwerke in Montataire, 
namentlich Blecho aller A rt, verzinkte und 
WeiBbleche, gebordelte Boden usw. aus.

Aus dem Departement Loire kommen einige 
feinere Erzeugnisse derjenigen W erke Mittel- 
frankreichs, die sich im Osten nachtraglich an- 
gesiedelt haben; namentlich miissen hier die
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C o m p a g n i e  d e s  F o r g e s  de  C l i a t i l l o n ,  
Co mme n t r y  e t  N e u y e s - M a i s o n s  einerseif.s 
unęl die C o m p a g n i e  d e s  F o r g e s  et, A c i e r i e s  
de la Ma r i n ę  ot  d’H o m e c o u r t  in St .  Chamond  
anderseits mit ihrem Kriegsmaterial, ihren Ge- 
schossen, Modellen von Panzertiirmen, ihrem 
Werkzeugstahl, ihren Dralitwaren usw. hervor- 
gehoben werden.

Die W erke von S c h n e i d e r  & Cie.  ( Le  
C r e u s o t )  stellen vor allem Eisenbalmoberbau- 
inat.erial aus, fiir das harter Manganstalil ver- 
schiedentlich Anwendung findet, und zwar sowolil 
in gegosseuer ais in geschmiedeter Form; eine 
ZerreiBprobe dieses Stahls ergah u. a. 1 0 2 , 2  kg 
bei 54 °/o Dehnung. Das Materiał ist von 
auBerster Zilhigkeit; es wurden dainit auch 
Vignolschienen von 52 kg f. d. laufende Meter 
fiir die Pariser Stadtbahn gew alzt, die sich  
gegenwitrtig im Gebrauche befinden.

Die Stahlwerke J  a c o b H o l t z e r  & Cie .  in 
U n i e u x  haben ihren bekannten W erkzeugstahl 
Yorfiikren lassen und stellen ferner groBere 
Geschosse aus, die nach dem BeschieBen von 
Panzerplalten keincrlei Beschadigung der Spitze 
aufweisen.

Die S o c i e t e  M ś t a l l u r g i ą u e  de G o r c y  
liiBt uns durch einen aus 8  Segmenten liergestellt.en 
Schachtring von 6 m Durclimesser unsern W eg  
zur Ausstellungder Soc.  des  H a u t s - F o u r n e a u x  
et  F o r g e s  d’A l l e v a r d  (Isśre) finden, dereń 
mannigfaltige Muster yon Legierungen und Elek- 
trostahl yon hohem W erte scheinen, um so mehr, 
ais ein yon riickwarts beleuchteter Rahmen mit 
auf Glas wiedergegebenen, farbigen, metallogra- 
phischen Schliffen das Kleingefiige der ausge- 
stellten Muster teilweise yorfuhrt, und aufierdem 
zwei kleine Modelle im MaBstabe 1 : 5 eines fest- 
stehenden und eines kippbaren Elektrodenofens, 
System Cli a p l e t ,  die in Allevard angewandten 
Apparate erlautern.*

Eine zw eite Ausstellung von Elektrostahl 
und Legierungen ist diejenige von P. G i r o d  
( Ugi ue ) ,  die jedoch bei unserem Besuclie im 
Juli noch in der Einrichtung begriffen war; es 
durfte bekannt sein, daB in Ugine ein groBes 
Stahlwerk mit WalzenstraBen gebaut wird, das 
zuerst 50 t und spater 200 t Elektrostahl tag- 
lich erzeugen soli; die Kraft wird aus einer 
Entfernung von 40 km mit 45 0 0 0  Yolt Strom- 
spannung, die in Transformator en auf 60 Volt 
fiir die Oefen reduziert werden soli, gewonnen; 
fiir die Maschinen ist eine Spannung von 2500  
Volt yorgesehen; die Schmiedepressen werden 
Iiydraulisch, die Schmiedehammer elektropneu- 
matisch und die W alzwerke elektrisch betrieben; 
ob eine solclie Anlage mit Elektrostahlofen vom 
wirtschaftlichen Standpunkte aus richtig ist, muB 
vorlaulig dahingestellt bleiben.

* Yorgl. „Stahl und Eison" 1909 S. 1129.

Yon den sonstigen Fabrikanten der yerschie
denen in Nancy ausgestellten E r z e u g n i s s e  der 
E i s e n i n d u s t r i e ,  wollen wir noch einige der 
bedeutendsten anfiihren, welche am meisten 
ins Auge fallen, und zwar die Soc .  an.  d e s  
F o r g e s  e t  A c i e r i e s  de  C o m i n e r c y  mit 
ihren Dralitwaren, N ageln , Hufeisen usw.; 
J. G a n t o i s  & Cie.  aus St .  D i e  mit Dralit- 
geweben; L e f o r t  & Cie. in Moh on ,  dereń kleine, 
auf yerschiedenen Punkten, namentlich in den 
Ardennen, errichteten W erke Nagel, Nieten, 
Drahtgefleclite, Ketten usw. erzeugen; T h o m e  
G ś n o t  aus N o u z o n  (Ardennen), welche die 
yerschiedenartigsten gestanzten, gepreBten und 
gesclimiedeten Eisenteile anfertigen; G o u v y  & 
Cie.  in D i e u l o u a r d  mit Schaufeln, Spaten, 
Gabeln usw.; auch nalitlose Rolire und gebćirdelte 
Automobilrahmen findet man in der Ausstellung 
der W erke von R e c ą u i g n i e s  (Nord), die der 
Gesellschaft Dyle & Bacalan gehoren und nach 
dem Ehrliardtschen Verfahren arbeiten.

M a s c h i n e n .  — W ir wollen diese kurzo 
Uebersiclit nicht schlieBen, oline der yerschie
denen B e t r i e b s m a s c h l n e n  Erwahnung getan zu 
haben; so findet man u. a. die neueste Bauart der 
R a t e a  u - T u r b i n ę  mit einem rotierenden Hoch- 
druckgeblase, dann eine S c h n e i d e r - Z o e l l y -  
T u r b i n e  von 700 PS mit 3000 Uradrehungen 
sowie yerschiedene Dynamos und Elektromotoren 
dieser Firma, die auch noch aufierlialb der 
Hallen eine Tenderlokoinotive mit vier Ver- 
bundzylindern yorfiilirt; von der S o c i ś t ś  g e 
n e r a l e  d ’ E l e c t . r i c i t ó  in Nancy wurden 
zwei „ E l e k t r a “ - T u r b i n e n  aufgestellt, dereń 
eine abends im Betrieb zu sehen ist; sie gibt 
750 PS bei 2000 Umdreliungen und ist mit 
einem W estinghouse-Leblanc-K ondensator yer
bunden. Die E l s a s s i s c h e  M a s c h i n e n b a u -  
Ge s .  G r a f e n s ’t a d e n  stellt ebenfalls eine 
Dampfturbine aus, ferner fiihrt sie im Betrieb eine 
Dampfmascliine von 550 PS nach Prof. Stumpf vor, 
dereń Zylinderlange den Besucher zuerst stutzig  
macht; doch erklart sich diese Bauart nachtr&g- 
lich dadurch, daB der Auspuff durch einen in 
der Mitte des Zylinders befindlichen Schlitz statt- 
findet, der von dem Kolben selbst geoffnet 
und geschlossen wird, so daB eigentlicli an der 
ganzen Maschine mit kurzem Hube und groBer 
Tourenzahl nur zwei Dampfeintrittsventile zu 
sehen sind; es scheint hiermit das System des 
Korting - Zweitaktgasmotors auf die Dampf- 
maschine Anwendung gefunden zu haben. Diese 
Maschine, die 125 Umdreliungen macht und einen 
Dampfyerbrauch von 4,75 bis 4 ,65 kg hat, ist 
ebenfalls mit einem W estinghouse-Leblanc-Kon- 
densator yersehen, der dank seiner Einfachheit 
immer groBere Verwendung zu finden scheint. 
Von derselben Firma ist endlich noch eine 
groBe S c h n e l l z u g l o k o m o t i v e  fiir die 
Paris-O rleans-B ahn ausgestellt; sie ist nach
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dem amerikanischen „Pacific“-System gebaut und 
w iegt leer 83 t.

Die D a m p f k e s s e l a n l a g e  birgt oinige 
Robrenkessel nach System G r i l l e ,  G a r  be  
u. a., willirend der B a b c o c k  & W i l c o x -  
kessel nur ais Modeli und der bekannte meclia- 
nische W anderrost in Naturgrofie, jedoch nicht 
im Betriebe, zu sehen ist.

W enn wir noch die Aufmerksamkeit auf die 
von der Firma Munier-Frouard 800 m von der 
Ausstellung selbst entfcrnt errichtete grofie 
L u f t s c h i f f h a l l e  und dann auf eine winzige 
S c h m a l s p u r b a h n  von 38 cm Spur mit Dampf- 
lokomotive, die um die Ausstellung herunifilhrt,

lenken, wenn wir weiterhin noch einen Blick in 
die V e r k e h r s a u s s t e l l u n g ,  mit Ansicliten und 
Plilnen des Lotschbergtunnels, von Kanalbauten 
usw. werfen und zum SchluB in dem aufierst 
lebrreiclien K o l o n i a l p a v i l l o n  die Karten, 
Piane, Ansicliten und Erzeugnisse der fran- 
ziisischen Kolonien. Muster von Eisenerzen aus 
Algier und aus Tunis usw. betrachten, so 
glauben wir den grofiten Teil des fiir den Hiitten- 
mann technisch W issenswerten der Nanc3rer Aus- 
stellung, sei es auch nur kurz, erwabnt zu haben. 
Eine yollstandige Beriicksichtigung aller Aus- 
steller ist um so schwieriger, ais auch heute noch 
kein Katalog yorhanden ist. Alexander Gouvy.

Die Rillenschiene, ihre Entstehung und Entwicklung.
Von Kgl. Baurat P h i l i p p  F i s c h e r ,  Hiittendirektor in Ruhrort. 

(SchluB yon Soito 1221.)

Wahrend bis zum Jahre 1886 die R illen
schienen im groBen und ganzen symmetrisch, 
ohne zentralen Druck blieben, brachte 1887  

Hamburg durch Cu l in  in dem Profil 17 a eine 
wesentliche Verbesserung. D ieses Profil hat 
zentralen Druck, d. h. die Druckresultante geht 
durch den Steg der Schiene. Der Druck wird 
dadurch gleichmafiig auf die Unterbettung iiber- 
tragen. Die Verlasclnmg ist sehr kraftig (Abb. 27). 
Die Lange der Schienen wurde auf 9 m erhoht,

die Festigkeit auf 50 
bis 65 kg f. d. qinm 
gesteigert. Mit Ein- 
fiihrung des Profiles 
17 a hatte dieStraBen- 
bahn einen guten Er- 
folg erzielt.

Gehen wir nun noch- 
inal zuriick auf das 

Abbildung 27. Profil 17a. Jahr 1 8 8 0 . Zu dersel-
ben Zeit, in welcher die 

A.-G. Phoenix das Rillenschienen-Patent erworben 
hatte, meldete auch der „ B o c h u i n e r  V e r e i n  
f i ir B e r g b a u  u n d  G u B s t a h l - F a b r i k a t i o n “ 
eine Einrichtung zum Patent an, mittels dereń 
man glaubte, dasselbe Ziel erreichen zu konnen. 
Auch hier wurde die Schiene wie eine Vignol- 
schiene gew alzt, aber am Kopf derselben befand 
sich eine Nase, ahnlich der Feralschiene, die im 
SchluBkaliber umgebogen werden sollte, um eine 
geschlossene R ille zu bilden (Abbild. 28). Dieser 
W eg ftihrte zu kainem brauchbaren Ergebnis, 
jedenfalls war die Fiihrung f  einem zu groBen 
VerschleiB ausgesetzt, so dafi bald weitere Yer
suche aufgegeben wurden. Da die Nachfrage 
nach Rillenschienen zu jener Zeit fiir England 
am starksten war, die englisclien W alzwerke 
aber noch yersagten. so yersuchte die B a r r o  w-  
S t e e l - C o m p .  die Rillenschienen im Jahre 1885

derartig herzustellen, dafi man mittels Hobelma- 
schinen, auf welchen eine Anzahl Meifiel hinterein- 
ander gelagert war, die Rille einhobelte. Auch 
diese Yersuche wurden bald, wahrscheinlich der 
holien Kosten wegen, aufgegeben. Erst Ende der 
80er  Jahre fing die Barrow - Steel - Comp. an, 
Rillenschienen zu 
walzen. Im Friili- 
jahre 1884 er- 
langte die „ G e 
s e l l s c h a f t  f i i r  
S t a h l i n d u s t r  i e “ 
in Bochum ein P a
tent auf H erstel
lung von Rillen
schienen, nach wel- 
chem in einem be- 
sonderen Geriist, 
nachdem dieSchiene 
nach der gewolm- 
liclien Methode auf 

dio annahernde 
Form gebracht war, Abbildung 28. Rillenscliione 
die R ille ein°"e- nach dom Bochuiner Yerfahren. - 
w alzt wurde (Ab
bildung 29). Die W alzen a und b wurden an- 
getrieben, die W alzen c und d waren nur 
Fiihrungswalzen, die durch Reibung getrieben 
wurden. Nach dieser Einrichtung w alzt ge- 
nannte Gesellschaft noch heute. Ende 1887 
wurde dem „ H o e r d e r  B e r g w e r k s -  und  
H i i t t e n - V e r e i n "  ein Patent zur Herstellung 
yon Rillenschienen erteilt, nach welchem die 
Rille mittels dreier in Einbaustiicken zwischen 
den W alzen gelagerter Rollen gew alzt wurde 
(Abb. 30). Nach. diesem Yerfahren w alzt Hoerde 
noch heute. Spater haben die „W e s t f a l i s c h e n  
S t a b l w e r k e " ,  die „ G u t e h o f f n u n g s h i i t t e “, 
auch die „ G e o r g s - M a r i e n h i i t t e u und andere
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Werke Patente zur Herstellung von Rillen- 
schienen erlangt.

Inzwischen waren die Anforderungeii an 
Genauigkeit der Form und GroBe der R ille ge- 
stiegen. Die A.-G. Plioenix konnte naeli dem 
bisherigen Verfaliren mit einer Rolle nur Profile 
herstellen, bei welchen die Fabrflache des Kopfes 
liorizontal war, oder dooli nur geringe Neigung 
hatte, weil, wie schon friiher erwahnt, die Falir- 
flache des Kopfes in der W alze lag und durch 
den W alzenring begrenzt wurde. Die „GroBe 
Berliner StraBenbalm“ Yerlangte aber vom Jahre 
1888 ab einen etwas abgerundeten Kopf (Abb. 22). 
Da Phoenix und Hoerde die Lieferungen fiir 
die „GroBe Berliner StraBenbalm" gemeinschaft- 
licli hatten und beide W erke genau dasselbe 
Profil mit rundem Kopf liefern muBten, schloB 
Phoenix mit Hoerde einen Vertrag und walzte 
nach dem Hoerder Yerfahren mit drei Rollen.

derartige Profile unzulflnglich waren, und mit 
Erfolg nur mehr schwerere Schienen in Betracht 
kommen konnten. So sind denn die Phoenix- 
Profile 8  a =  38 kg f. d. m, 12 c =  43 kg, 14 b 
=  42 kg, 17b =  53 kg, 18 c  =  49 kg, 1 8 f 
=  48 kg, 25b  =  42 kg, 2 5 d =  46 kg, 2 3 c 
=  53 kg, 38 =  60 kg, 3 8 a =  58 kg, 39 =  
58 kg und viele andere entstaiulen. Anscheinend 
ist mit 200 bis 220 mm Hohe und 180 mm 
FuBbreite bei rund 60 kg f. d. m Gewicht die 
Grenze fiir Gewicht, Holie und FuBbreite bei 
StraBenbahnschienen erreicht. Mit der Ent
wicklung der Form und Steigerung der Gewicbte 
ging die StoB- und die Qualitatsfrage Hand in 
Hand. Im Jahre 1896 lieferte Phoenix fur die 
„Hamburger StraBen-Eisenbahn-Gesellschaft“ dio 
ersten FuBlaschen. Diese Laschen haben sich 
gut bewahrt; heute werden noch mehr ais 3U 
aller Phoenix-Schienen mit FuBlaschen yerlegt

Abbild. 29. Rillenschienen- 
walzwerk der Gesell- 

schaft fur Stahlindustrio.
Abbildung 30.

Rillenscbienenwalzwerk des Horder Borgwerks- und Hutten-Yereins.

Hiernach hat Phoenix aber nur fiir die „GroBe 
Berliner StraBenbahn“ geliefert. In der Folgę 
zeigte sich namlich, daB eine Rolle entbehrlicb 
war; auch die AbłUlngigkeit von Hoerde ver- 
anlaBte Verfasser, eine neue Einrichtung zu 
treffen und mit zwei Rollen zu walzen, olme 
mit dem Patent Hoerde zu kollidieren. Das 
geschah vom Jabre 1892 ab. Nacli diesem 
Verfahren w alzt Phoenix noch heute. Dadurch, 
dafi die Rolle jetzt die Fabrflache des Kopfes 
formt, kann man Schienen mit beliebiger Kopf- 
flache, mit Neigung oder abgerundet, je nach 
Vorschrift und Beschaffenheit der Radreifen, 
walzen.

Durch die Einfiihrung des elektrischen Be- 
triebes steigerten sich weiterhin die Anforde- 
rungen an Materiał und Profil. Vor dieser 
Einrichtung geniigten fiir gewobnlichen Pferde- 
bahnbetrieb leichte Profile, etwa PH X . Nr. 2 a 
=  24 kg f. d. m, Nr. 3 =  27 kg, Nr. 5 a =  30 kg, 
Nr. 7 a =  3 3 1/ ,  kg und ahnliche, die in zahl- 
reichen Stadten yerlegt wurden. Alle diese 
Schienen wurden kraftig yerlascht. Die Er- 
fahrung ergab bald, daB fur elektrischen Betrieb

(Abbild. 31). Teils sind es einfache FuBlaschen 
fiir StumpfstoB, teils FuBlaschen mit Platten  
(Abbild. 32) fiir StumpfstoB, teils HalbstoBfuB- 
laschen. Es gibl noch eine Reiho anderer 
brauchbarer StoBverbindungen, so einen FuB- 
klammerstoB Hoerde (Abbild. 33), eine StoBver- 
bindung der Bochuiner Stahlindustrie (Abbild. 34), 
desgleichen der W estfalisclien Stahlwerke 
(Abb. 35), den MelaunstoB (Abb. 36), den StoB 
Scheinig & Hoffmann (Abb. 37) uud andere. In 
England wird der StoB yielfacb durch Ver- 
schraubungen der Schienen auf Flacheisen oder 
auf Schienenstiicke yerstarkt (Abbild. 38 u. 39). 
In den letzten Jahren ist man aucb zu Ver- 
schweifiungen iibergegangen. Schon Mitte der 
9 0 er Jahre wurden groBere Yersuche zunachst 
bei der „GroBen Berliner StraBenbabn“ mit dem 
yergossenen StoB System F a l k  gemacht (Ab
bildung 40). Beim Verlegen der Gleise wurden 
die Schienen an den StoBen mit llussigem Eisen 
umgossen. Es wurde dadurch eine feste Yer- 
bindung geschaffen, zwar nicht durch An- 
schweiBen des Eisens an die Schienen, sondern 
durch Adhasion- Trotzdem fapd dieses Yerfahren
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in Deutschland keine groBe Yerbreitung. Das Yer
fahren war umstandlich, weil beim Verlegen der 
Gleise stets ein fahrbarer Schmelzofen zur 
Stelle sein mufite. Elektrisch yerschweifite 
StoBe haben anscheinend bis je tz t aucli noch 
keinen vollen Erfolg erzielt. Desgleichen ist die 
YerschweiBung nacli dem autogenen Yerfahren

verschweiBt, nach seiner Herstellung zu ad- 
justieren, so daB die beiden aneinanderstoBen- 
den Schienen genau dio gleiclie Hohe haben und 
die Fahrflachen der Schieuen horizontal anein- 
anderstofien. Die Schienen werden heute mit 
einer absoluten Festigkeit von 70 bis 80 kg 
f. d. ąmni, selbst 75 bis 85 kg, vereinxelt

Abbildung 31. Phonix- Abbildung 32. Fulilascheu Abbildung 33.

Schienen mit FuBlasclien. und Platten mit Rillenschione. FuBklammerstoB, Iiorde.

sogar iiber 90 kg hergestellt. Rillenschienen in 
diesen hoheren Festigkeiten wurden zuerst von 
Phonix-Ruhrort unter Spannagel angefertigt 
schon um die Mitte der 90 er .lalire in der 
richtigen ErkenntniO, daB der StraBenbahnbetrieb 
groBe Anforderungen an das Materiał stellt. 
In den geraden Strecken ist der VerschleiB ge- 
ring. Die Kurren und StoBe verursachen den 
StraBenbahnen die meisten Kosten. Neuerdings 
liefert Phonix-Ruhrort fiir Kurvenschienen einen 
besonderen Stahl von groBerer VerschleiBfestigkeit.

AuBer den yorerwahnten StoBarten sei hier 
noch des zuerst von Culin eingefiihrten Blatt- 
stoBes gedacht. Derselbe BlattstoB wurde spater 
auch von der PreuBischen Staatsbahn durch 
R i i p p e l  & Kol i n  eingefiihrt und viele Jahre 
hindurch in groBen Mengen verlegt. Er findet 
noch heute bei den Staatsbahnen Anwendung. 
Die Hamburger StraBen-Eisenbahn-G esellschaft 
yerlegte in deń letzten Jahrzehnten ihre samt- 
lichen Gleise mit BlattstoB in Profil 17 h (Abb. 41).  
Neuerdings ist man bei den scliweren und hohen 
Profilen, sofern nicht yerschweifit wird, wieder 
zum StumpfstoB mit Laschen zuriickgekehrt. 
Verschiedene StraBenbahnen lassen dabei die 
Schienen unter einem W inkel von 8 0 °  anein- 
anderstoBen, um beim Passieren der StoBstelle 
die Rader der Fahrzeuge zugleich mit beiden 
Schienen in Beriihrung zu bringen und den 
Druck auf beide zu yerteilen. Darin liegt eine 
Gewahr fiir den Fortfall der Schlage an der 
StoBstelle und fiir die Lebensdauer des StoBes.

Wahrend man bis zum Jahre 1890 24 FuB 
engl., dann 8 , spater 9 m lange Schienen yer
legte, steigerte sich in den folgenden Jahren 
die Lange der Schienen auf 10 und auf 1 2  m. 
Seit etwa 5 Jahren wird meistens in einer

(Azetylen und .Sauerstoff) kaum iiber die 
Versuche hinausgekommen. Man maclit beiden 
Verfahren zum Yorwurf, dafi sich an den 
SchweiBstellen das Gefiige der Schienen andere, 
und das an der Yerbindungsstelle hinzugetretene 
Einsatzmaterial auBerhalb jedweder Beurteilungs- 
moglichkeit liege. Bessere Aufnahme hat das 
System „Dr. Goldschmidtu gefunden, die bekannte

Abbilduug 34. 

Stofiverbindung der 
Bochumer StahlinduBtrie.

Abbildung 35. 

StoBverbindung der “West- 
*falischen Stahlwerke.

ThermitschweiBung, nach dem mittels Thermit- 
eisens eine VerschweiBung der aneinanderstoBen- 
den Profilflachen herbeigefiihrt wird, weil hier 
an der Yerbindungsstelle die urspriinglichen 
Kopfe bestehen bleiben und nicht durch 
irgendwelches Zusatzmaterial vereinigt werden. 
Man sieht aus der Mannigfaltigkeit. der yer
schiedenen Konstruktionen, daB die Stofifrage 
wohl eine der wichtigsten beim Rillenschienen- 
Oberbau ist. Die Haltbarkeit der Gleise, die 
Kosten der Unterhaltung, das alles hangt vor- 
zugsweise voin StoB ab. Es ist yor allen 
Dingen notig, jeden StoB, sei er yerlascht oder
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Abbildung 37. 

ScbienenstoB 
nach

Scbeinig & Hoffmann

Abbild. 40. System Falk,

Abbild. 36. 
MolaunatoB.

Abbildung 42. 
Amerikanische Rillenschiene,

Abbild. 41 
BlattatoB.Abbildung 38 und 39. Englischer ScbienenstoB,

Lange von 15 m, zuweilen aucli in 18 in-Langen 
verlegt. England sclireibt meist 45 und 60 Fufl 
vor. Ęs liegt auf der Hand, daB groBe Litngen 
vorteilhaft sind. Je langer die Schienen, um 
so weniger StoBverbindungen, und je weniger 
StoBe, um so weniger Unterhaltungskosten der 
Gleise und um so ruhigeres Befahren derselben. 
Es ist schon erwilhnt, daB neben dem StoB die 
Kurven den empfindlichsten Teil der Gleise 
bildeu. Man verlegte friiher sowohl in Kurven 
ais auch in den geraden Strecken Rillenschienen 
mit derselben Rillenbreite. Die Zwangsschiene

Starkę von 15 mm, also ein geniigendes MaB 
fiir eine sichere Fiihrung der Betriebsmittel. 
Die amerikanischen StraBenbahnen haben schon 
seit Jahrzehnten fiir die Kurven besondere 
Profile mit 1 ( =  38 mm) breiter Rille und 
sehr starker Zwangsschiene vorgeschrieben, dio 
den Fahrkopf um l/ 2" iiborragt (Abbild. 42). 
Gleise mit derartigen Schienen konnen mit groBer 
Geschwindigkeit befahren werden, oline daB die 
Gefahr einer Entgleisung zu befiirchten ist. Die 
J o h n s o n - C o .  und die L o r r a i n - Co .  in Nord- 
amerika sind die Lieferanten der Rillenschienen

war etwa 10 bis 15 mm dick. Es ist natiir- 
licli, daB die R ille in den Kurven bei un- 
geniigender Breite sich durch VerschleiB der 
Zwangsschiene schnell vergroBert, und so kam 
es denn, daB die schwache Zwangsschiene rasch 
vollstitndig weggefahren war. Diese mifiliche 
Erscheinung fiihrtc dahin, daB man nun zunachst 
die Zwangsschiene auf 17 bis 2 0  mm verstarkte. 
Nach Erweiterung der Rille fiir die Kurven auf 
etwa 36 mm blieb dann immer noch eine Starkę 
der Zwangsschiene von 12  bis 15 mm. Aber 
auch diese Starkę geniigte yielfach nicht mehr. 
Neuerdings verlegt man fiir die Kurven Profile, 
dereń Zwangsschienen 25 mm dick sind. Dann 
behalt die Zwangsschiene, selbst wenn die Rille 
sich auf 40 mm Breite erweitert hat, eine

XXXIII.S»

fiir dieses Land, indes die vorerwahnten Kurven- 
schienen besonderer Form seit etwa 15 Jahren 
auch von der A.-G. Phoenix gew alzt worden sind.

Wahrend die Herstellung von Rillenschienen 
lange Jahre hindureh ein Privileg der deutschen 
W alzwerke, insbesondere der A.-G. Phoenix blieb, 
gibt es jetzt auch in anderen Landern Rillenschienen- 
W alzwerke. In England sind es seit etwa 7 Jahren 
die North-Easter-Steel-Co. und Bolckow-Vaugham  
& Co., ferner W alter Scott Ltd., Leeds-Steel-W orks 
seit etwa 5 Jahren — die B arrow -S tee l-C o . 
hat, w ie bereits erwahnt, schon seit etwa 2 0  
Jahren mit Unterbrechungen Rillenschienen ge- 
w alzt — , in Frankreich sind es die Societś Ano- 
nyme des Forges et Acieries du Nord et de l ’Est 
in Valenciennes und die Acieries de Micheville,

33
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in Belgien Socićtć Anonyme d’Ougree-Marihage, 
Societś Anonyme des Acieries d’Angleur, Societe 
Anonyme Couillet, in Oesterreicli die Alpine Mon- 
tan-Gesellschaft und das W itkowitzer Eisenwerk. 
Neuerdings befassen sieli auch zweirussischeW erke 
damit. Der grofite Bez i eh er von Rillenschienen 
des Phoenix in etwa 80 verschiedenen Profilen 
war etwa 25 Jahre hindurch England mit seinen 
Kolonien. Es bedurfte langer Zeit, ehe es den 
englischen W alzwerken gelang, die deutsehe 
Konkurrenz aus dem Lande zu lialten. Spitter 
kam die Gesetzgebung den Werken zu Hilfe, 
indem die Stadte und Behorden in den Bedin- 
gungen englisehes Materiał vorsehrieben. Die 
Musterkarte der etwa 80 verscliiedenen eng
lischen Profile, dio vielfach unvollkommene 
Formen hatten, beweisen, wie dilettantenhaft in 
den ersten Jahrźehnten die Profil- und die StoB- 
frage behandelt wurden. In den letzten 10 
Jahren ist man in diesen Dingen weiter ge- 
kommen, seitdem sich fachwissenscliaftlich ge- 
bildete Leute damit befaBten. So hat England 
durch Aufstellung von vier Normalprofilen mit 
entsprechehden Kurvenprofilen den friiheren halt- 
losen Zustitnden ein Ende gemacht. Diese Profile 
werden benannt: 1, 1 c, 2, 2c, 3, 3c, 4, 4 c , Hohe 
6 ‘/s bis 7 " ,Fufibreite 6 */2 bis 7 ", Gewicht 90, 95, 
lOOuiul 1051bsf. d.yard. DiezugehorigenK urven- 
profile mit erweiterter R ille und erliohter Zwangs- 
schiene wiegen 95, 100, 105 und 110 0> i. d. yard. 
Deutschland hatte bereits seit vielen Jahren 
zweckmaBige Profile mit zen trałem Druck, die 
allen Anforderungen geniigten, aber auch hier 
bat der „Yerein Deutscher StraBenbahnen11 sich 
mit der Vereinfacliung der Profile beschiiftigt 
und die V ielgestaltigkeit der Abinessungen zu 
beseitigen yersucht. Die Bestrebungen sind noch 
nicht ganz zum AbschluB gelangt.

Bis zum Juli 1909 hat die A.-G. Phoenix in 
etwa 130 versehiedenen Profilen iiber 16000 Kilo-

meter Gleis fiir alleLander derErde zur Ablieferung 
gebraclit; sie kann mit Genugtuung auf ihre 
Tatigkeit auf diesem Gebiete zuriickblicken, 
sie blieb stets in fiihrender Stellung. Seit 
dem Jahre 1880 behandelt sie den StraBenbahn- 
Oberbau ais Spezialitat. Sie hat alle Vorgange 
auf diesem Gebiete verfolgt und blieb stets 
in engster Verbindung mit den mafigebenden 
Mannern der StraBenbahnen. Aemlerungen und 
Verbesserungen wurden in Einklang und nach 
Ueberlegung mit denselben durchgefiihrt. Nicht 
in letzter Reilie verdankt die A.-G. Phoenix 
manche Erfolge dem Verstandnis und den An- 
regungen dieser Facbleute. So hat sich denn 
das System Phoenix nicht nur im Inlande ver- 
breitet, auch das Ausland kennt es, samt- 
liclie Lander des Erdballs verlegen diese Rillen
schiene. Der deutschen Stahlindustrie, der Staats- 
bahn durch Frachten, den vielen tausenden 
von beschaftigten Arbeitern, ist eine Summę 
yon Arbeit und Yerdienst zugefiihrt worden. 
W as fiir alle Gebiete der Industrie g ilt: „Nur 
Fortschritt, kein Stillstand“, das g ilt auch fur 
den StraBenbahn-Oberbau. An seiner weiteren 
Entwicklung und Verbesserung muB unablassig 
gearbeitet werden, haben doch die StraBen- 
bahnen fiir alle Lander eine auBerordentlich 
hohe wirtschaftliche Bedeutung. Der Verkelir 
innerhalb der Stadte, zwischen ihnen und den 
benachbarten Orten, dereń Entwicklung und 
Wachstum, werden durch die StraBenbahnen ver- 
m ittelt und gefordert. Fiir die Stahlindustrie 
bleibt der StraBenbahn-Oberbau immer ein wich- 
tiger Faktor. Es liegt deshalb nahe, daB gute 
Beziehungen zwischen den W alzwerken und den 
StraBenbahnen im beiderseitigen Interesse stets 
unterhalten und gefordert werden.

Zur Erganzung dieser Ausfuhrungen ist nacli- 
stehend eine Zusammenstellung der einschlagigen 
deutschen und britischen Patente gegeben. 

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t o .

K la sse Nr.
D a tu m  

d e r  E r te i lu n g
P a łe n ła n m e ld e r G e g e n s ta n d  d e s  P a tc n tc n

P a te n t  Ist 
b e a c h r le b e n  In 

„ S ta h l  u n d  E iscn “

49 9 863 23. Sept. 1879 Sociśte anonyme et Minca 
du Kord et de l’Est do la 

France.

W alzwerk fiir Rillenschienen 
und andere Profileisen.

—-

49 1 0  2 2 1 8. Febr. 1880 „Phonix“, A.-G. fiirB ergbau 
und Hiittenbetrieb, L aar bei 

Ruhrort.

Einrichtung zum W alzen Ton 
Rillenschienen.

49 11 629 13. Febr. 1880 Bochumer Yerein fiir Berg- 
bau und GuBstahlfabrikation.

— —

18 29 977 20. A pril 1884 Gesollschaft fur StablinduBtrio 
zu Bochum.

Rillenschienen-Fertig-
walzwerk.

1885 S. 218

49 44 637 11. Dez. 1887 Hordor Bergworks- u. Hutten- 
Y erein  in Hordę.

RillenBchienenwalzwerk. 1889 S. 63

18 47 254 10. Juni 1888 G eBellsohaft f. StablinduBtrio 
zu Bochum .

Rillenschienen - Fertigw alz
werk (Zusatz zu 29 977).

1889 S. 619

18 47 257 5. Aug. 1888 Gesellacbaft f. Stahlindustrie 
zu Bochum.

Rillenschienen - Fertigwalz- 
w erk (2. Zusatz zu 29 977).

18.89 S. 619

49 70 338 30. Okt. 1892 TouasaintB icherous, DuBBel- 
dorf.

Yorfahren zur Herstellung 
von Schienen, T ragern, ge- 
walzten Profilen aller A rt

1893 S. 856
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D o u t s e h o  R e i c h s p a t o n t o .

K iaase K r.
D n tu m  

der E r te i lu n g
P a te n  ta u m e ld e r G e g e n s ła n d  d e s  P a te n te s

P a te n t  i s t  
b e s c h r ie b e n  in  

„ S tah l u n d  E is e n 14

49 85 OU 25. Febr. 1893 Georgs -M arien - Bergworks- 
und Iliittenyerein, Osnabriick.

Rillenschienenwalzwork. 1896 S. 215

49 85 048 11. Nov. 1894 Societć anonyme d’Ougrćo, 
Ougree.

W alzwerk fiir Rillenschionen 
und dergl.

1896 S. 393

49 85 373 11. Nov. 1894 Socióte anonyme d’Ougree, 
Ougrće.

'W al/werk fiir Rilienschienen 
und dergl.

1896 S. 359

7 a 130 162 23. April 1901 Gowerkschaft Deutscber 
Kaiser, Ilamborn.

Vorrichtung zum leichten Aus- 
wechaela dor zum Einwalzcn 
von Riilen in Schienen oder 
andere W alzstucke dienen- 

den Rollo.

1902 S. 1071

7 a 131 340 30. A pril 1901 Gewerkschaft DeutBcber 
K aiser, Bruckhausen, Rh.

Yorrichtung zum Yerstcllen 
derin  einer TrayerBe golager- 
ten Rolie fiir Rillenachienon- 

walzwerke.

1902 S. 1142

7 a 137 616 3. Sept. 1901 Franz J . Muller, Meiderich. W alzwerk zur Herstellung 
von Rilionscbienen.

1903 S. 841

7 f 151 346 13. Sept. 1902 FranzM elaun, Oharlottenburg, Ycrfabron zum 'Walzen Yon 
Eiaenbahnschienen,

1904 S. 1391

B r i t i s c ł i e  P a t e n  te.

Nr. Jahr Patentlnhaber Gcgcnstaud

101 1870 Alfr. Buckingham Ibbodson and 
Job. Anderson Lindblad.

Rails, chaies, and joints for railways.

2 174 1877 Georgo Levick. Rails for street tramways.
2 085 1879 Jam es Liyesey and A. John Darling 

Cameron.
ImproYements in the perm anent way ol‘ railways 

and tramways.
3 608 1879 Charles Denton Abel. Rolling Mills: Improvemcnts in r o l l i n g  mille fo r  

r o l l i n g  g ro o Y e d  a n d  channel r a i l s  a n d  o t h e r  p r o 
file iron or s te e l .

1 029 1880 George Cotton and Charles Henry 
Smith.

Improyements in inachinery for rolling railway or 
other wheels.

1 894 1880 Henry Sharp. Improyements in raiła for tramways.
3 597 1880 Josiab Smith jr ., Edward Lones 

and Joseph Hill.
Improyements in the manufacturo of tram -rails.

5 051 1881 Charles Henry Halcomb. Improyements in- the rolling or forming of grooyos 
or indontationa in railway rails etc.

6 577 1884 H einrich Koehler (Bochum). Improyements in inachinery for channelling or 
finishing rails.

10 036 1884 Poter Kirk. Improyements in tram -rails and in the manufacture 
thereof.

13 617 1886 Adolf Marklin (Hordę). Improyemont in rolling-mills.
20 314 1892 Toussaint Bicheroux (Dusseldorf). Im proyed  m ethod and apparatus for the m anufacturo  

of roiled  r a ils , ' girderB, bara and other rolled  
objects.

13 098 1893 Augustę Raze (Ougree). Improyements applied to rolling milla.
483 1901 Henry Ila rris  Lako. Improyements relating to rolling milla for ubo in 

the manufacturo of fish-platoa.
16 471 1902 Henry H arris Lakę. Method of, and apparatus for, ro-rolling, traction raiła.

Schmelzversuche zum Nachweis des Einflusses der chemischen 
Zusammensetzung auf Hydraulizitat der Schlacken.

Von Dr. H. P a s s  o w.

(Mitteilungen aus der chomisch-technischen Yersuchsstation yon Dr. H. P a s s o  w in Blankonese a. d. Elbo.)

I I m Hochofenschlacko zur Zementfabrikation eine schnelle Abkiihlung der den Hochofen feuer-
geeignet zu machen, kommt es, w ie ich fliissig verlassenden Schlacke geschehen, die am

oft nachgewiesen habe, in erster Linie darauf zweckinafiigsten durch Einleiten dor feuerfliissigen
at>, die betreffenden Schlacken in einen glasigen Massen in kaltes W asser oder durch Zerstćluben
Zustand iiberzufuhren. Dies kann nur durch mit Luft, Dampf oder W asser erzielt wird.
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Selbstverstilndlich ist dabei (lie cbemiscbc Zu
sammensetzung der Schlacke von ebenso grofier 
Bedeutung, weil durch sie die W ahl geeigneter 
Zuschlilge und dereń Menge bedingt wird.

Diese Zuschlilge hat man schon seit Jahren 
dadurch zu vermeiden gesucht, dafi man durch 
eigenartig geregelte KUhlprozesse gleichzeitig  
mit den glasigen auch kristallinisclie Bestand- 
teile erzeugte, welche Kalkverbindungen ent- 
halten, die beim Anmachen mit W asser Kalk 
abspalten. Dieser Kalk wirkt auf die vorhan- 
denen glasigen Bestandteile ein und verursacht 
ihre Erhilrtuńg. Man kann allerdings zwar 
nicht aus allen, aber aus manclien Schlacken, 
auf diese W eise einen Zement erzielen, der im 
frischen Zustande yerbraucht, einwandfreie Er- 
gebnisse liefert, der aber ein liingeres Lagern 
erfahrungsgeiniifi nicht ertriigt. D ies erklart 
sich dadurch, dafi die in der Schlacke enthaltenen, 
wenig bestitndigen Kalkverbindungen schon durch 
die Luftfeuchtigkeit sehr bald zerlegt werden, 
und dafi das aus ihnen gebildete Kalkhydrat durch 
die Kohlensaure der Luft in Kalziumkarbonat 
iibergefiihrt und unwirksam gemacht. wird.

Um eine gute lagerbestUndige W are zu er- 
halten, ist man also gezwungen, zu der Schlacke 
stets fremde, wenn auch oft nur ganz geringe 
Zuschlilge zu machen. Ais Zuschlage konnen 
hierbei Kalk und kalkabspaltende Reagenzien  
verwendet werden. Nach meinen Erfahrungen 
hat sich am besten ein Zusatz von Portlaml- 
zementklinker bewahrt, da dieser erst nach dem 
Anfeuchten mit W asser seinen Kalk allmahlich 
abspaltet, und diese Mengen sofort von der 
Schlacke yerbraucht werden. Da iiberdies der 
erforderliche Zusatzklinker leicht aus der nilm- 
lichen Schlacke und Kalkstein hergestellt wer
den kann, so ist dieses Reagens nicht nur das 
zuverlassigste, sondern es ist auch yerhilltnis- 
mafiig billig und beąuem zu erhalten.

Die glasigen Schlacken lassen sich je  nach 
ihrem Yerhalten zu Kalkverbindungen in reak- 
tionsfahige und reaktionstrage Schlacken ein- 
teilen. R e a k t i o n s f a h i g  nenne ich die 
Schlacken, die zu ihrer schnellen Erhartung 
einer nur ganz schwaclien alkalischen LSsung 
bediirfen und daher mit einem sehr geringen  
Zuschlag einen guten Zement ergeben. Die r e -  
a k t i o n s t r i l g e n  Schlacken bediirfen dagegen 
einer starkeren alkalischen Losung und infolge- 
dessen zur Erzielung des nilmlichen Ergebnisses 
einer weit grofieren Zuschlagsmenge. Aus 
diesem Grunde ist es natiirlich fiir die Praxis 
von grofiter Bedeutung, zu erfahren, durch 
welche chemische Zusammensetzung die Reak- 
tionsfahigkeit oder Reaktionstriigheit einer 
Schlacke bedingt wird, und welchen EinfluB die 
einzelnen, in ihr enthaltenen Verbindungen — 
Kieselsaure, Tonerde, Kalk, Magnesia und 
Schwefelkalzium — ausiiben.

Um dies festzustellen, habe ich eine Reihe 
von Synthesen in der W eise ausgefiihrt, daB ich 
die eben genannten Bestandteile in verschiedenen 
Gewichtsverhiiltnissen in fein gemahlenem Zu
stande innig mischte, in Graphittiegeln nieder- 
schmolz und die erhaltene feuerfliissige Masse 
in kaltes W asser gofi, um diese Sclimelzen in 
einem moglichst rein glasigen Zustande zu er
halten. Es hat sich hierbei die Tatsache her- 
ausgestellt, dafi bei einigen Schmelzen trotz 
schnellster Kuhlung kein reines Glas erhalten 
werden konnte. In einem Falle erstarrte die 
Masse sogar vollkommen kristallinisch. Aufier- 
dem wurden von samtlichen Schlackenreihen 
kleinere Proben der Rohmischung im elektrischen 
Widerstandsofen des Physikalischen Staatslabora- 
toriums H a m b u r g  niedergeschmolzen und ihr 
Schmelzpunkt bestimmt. Meine Versuche sollen 
zuniichst nur der Praxis dienen. Ich habe mich 
deshalb dieser nach Moglichkeit angepafit.

Ich versuchte Schmelzen von folgender che- 
mischer Zusammensetzung zu erhalten (s. Zahlen
tafel 1 ):

Z a h le n ta f e l  1.

Nr. 1 a Ib Ic I d

O
Si O s ...................... 25 30 4 0 15

© A l ,  O j . . . . 30 25 15 40

o C a O ......................... 45 4 5 45 45

M g O  . . . . — — — —

Nr, II a I lb I l e II  d l i c

o
XI S i 0»  . . 36 36 36 36 36
o A li  O 3 10 10 10 10 10

P5 C a O  . . 54 48 4 0 34 27

w M g O .  . — 6 14 20 27

Nr. U l a I l l b I I I  c

0
ja S i O a ...................... 30 30 30
& A U  O j . . . . 16 16 16

PS C a  O ...................... 54 48 40

m M g O ...................... — 6 14

Nr. IV  a IV  b IV c
a>

Si O j ...................... 30 30 30
0 A la O 3 . . . . 16 16 16

C a O ...................... 54 48 40
C a S ...................... — 6 14

N r. 1 V a Y b Y c

0 30 30 30
A is  O 3 . . . . 16 16 16

P3 C a O ...................... 48 42 34
0 M g O ...................... 6 '6 6
o C a S ...................... — G 14

Nr. V I a V I b V I c

O
-a S i 0 2 . . . . . 36 36 36
0 A h O s  . . . . 10 10 10

C a O  . . . . 54 48 40
© C a S ' ...................... __ 6 14
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Nr. V II  a V I I  b V I l o
7 t

e 
R

oi
ho

Si 0 . .................
AhOa . . . .
C a O ..................
Mg 0 ..................
Ca S ..................

36
10
48

6

36
10
42

6
6

36
10
34

6
14

Durch die vier Versuche ller ersten Reihe 
dieser Zahlentafel (Nr. Ia , Ib, Ic , Id) sollte 
festgestellt werden, welcheW irkung bei gleichem, 
niedrigem Kalkgehalt ein verschiedenes Ver- 
liilltnis zwischen Kieselsiiure und Tonerde aus- 
iibt. Durch die fiinf Versuche der zweiten und 
die drei Yersuche der dritten Reihe sollte die 
Wirkung der Magnesia festgestellt werden, und 
zwar in der W eise, dafi in den letzten  
Versuchen in jeder Reihe ein Teil des Kalkes 
durch eine allmiihiich gesteigerte Magnesia- 
menge ersetzt wurde. Wiihrend in der zweiten 
Reihe durchweg ein in allen Yersuchen sich 
gleichbleibender relativ hoher Kieselsauregelialt 
und ein geringer Tonerdegehalt gewahlt wurde, 
ist das Verhaltnis in der dritten Reihe umge- 
kehrt. Durch die vierte und fiinfte Reihe sollte 
der EinfluB wechselnder Mengen von Kalzium- 
sulfid auf magnesiafreie und auf magnesiahaltige 
Schlacken mit relativ liohem Tonerdegehalt und 
geringem Kieselsauregelialt festgestellt werden. 
Zu diesem Zwecke wurde fiir die vierte Reihe 
die chemische Zusammensetzung von I l ia ,  fiir 
die fiinfte Reihe die von III b zugrunde gelegt.

Urspriinglicli wollte ich mich auf diese fiinf 
Reihen beschranken, fiigte aber dann doch noch 
die sechste und siebente Reihe an, um das Ver- 
lialten der Schwefclverbindungen in magnesia- 
freien und magnesiahaltigen Schlacken mit ge
ringem Tonerdegehalt zu studieren. Daher ging 
ich bei diesen Versuchen bei V Ia  von II a und 
bei VII a von II b aus.

Die Ausfiihrung dieser Versuche stiefi, wie 
sich voraussehen liefi, auf grofie Schwierigkeiten. 
Es wurden, trotzdem die Rohmischungen auf 
das sorgfaltigste zusammengesetzt und gemischt 
wurden, bei den spateren analytischen Unter- 
suchungen dor Schmelzprodukte oft wesentlich 
andere W erte fiir die einzelnen Bestandteile er- 
halten, ais beabsichtigt waren. W er derartige 
Schmelzversuche ausgefiihrt hat, kennt die 
groBen Schwierigkeiten, die man bei solchen 
Versuchen zu iibenvinden hat. Er weifi, daB 
die Schmelzen die Neigung haben, aus der 
liegelwandung Verunreinigungen aufzunehmen. 
rl'rotzdem sie also leider nicht genau in der be- 
absichtigten Zusammensetzung erhalton werden 
konnten, geben die erzielten Resultate doch 
wichtige Anhaltspunkte fur den groBen EinfluB, 
welche die chemische Zusammensetzung der 
Schlacken auf ihre Hydraulizitat ausiibt.

Die erhaltenen Schmelzprodukte wurden saint- 
lich in einer Kugelmiihle bis auf annahernd die

gleiche Mahlfeinheit, namlich 1 0  y .H . Riickstand 
auf dem Siebe von 5000 Maschen f. d. qcm ver- 
mahlen. Die Mahlprodukte wurden mit ein 
und deinselben Portlandzementklinker gemischt. 
Dieser war aus Kaikstein und Hochofenschlacke 
liergestellt und hatte folgende analytische Zu
sammensetzung:

S i O j ................. 20,44 C a S .............0,45
Oxydo . . . .  8,90 CaSOi . . . .  8,36
C a O .................  65,38 Gliikvorlunt . . 0,43
Mg O .................  1,87

Der Klinkerzusatz betrug in allen Fallen 
10 v. 11. Die Festigkeitsversucbe muBten leider 
auf Zugfestigkeitsprobeu beschrankt werden, da 
in den meisten Fallen zu wenig Materiał zur 
Verfiigung stand. Die einzelnen Festigkeits- 
zahlen sind das Mittel aus je drei Einzelver- 
suchen.

Die Probekorper wurden in dem Verhaltnis 
1 Teil Mischung, 3 Teile Normalsand herge- 
stellt. Von den Probekorpern wurde 1 Teil 
unter Siifiwasser, 1 Teil an der Luft, 1 Teil 
unter kiinstlichem Seewasser und 1 Teil im 
Freien aufbewahrt. Sie wurden nach 3, 7 und 
28 Tagen gepriift. Ferner wurden aus deu 
Mischungen ohne Sandzusatz flachę Kuchen, wie 
sie bei der Priifung yon Zementen auf Raum- 
bestandigkeit iiblich sind, angefertigt. Diese 
Kuchen wurden unter Siifiwasser, unter See
wasser und im Freien aufbewahrt. Die Be- 
obachtungsdauer delinte sich hierbei bis auf ein 
Jahr aus. Von den einzelnen Schmelzprodukten 
wurden ferner der mikroskopische Bcfund und 
das spez. Gewicht festgestellt. Ich lasse jetzt  
die Priifungsergebnisse der einzelnen Reihen 
naclieinander folgen.

Alle Schmelzen der Reihe I (Zahlentafel 2) 
gehćiren zu den reaktionstragen Schlacken. Bei 
ilinen kann zuniichst festgestellt werden, dafi die 
Abbindezeit mit dem Gehalt an Tonerde undKiesel- 
saure in der W eise im Zusammenhang steht, 
dafi sich mit hoherem Gehalt an Tonerde und 
geringerem an Kieselsaure die Abbindezeit ver- 
kiirzt. So stellt Id  einen raschbindenden Zement 
dar, der nach dem Anmachen mit W asser sofort 
abbindet. Wahrscheinlich haben sich hier Kalk- 
aluminate gebildet, die bekanntlich sehr schnell 
abbinden. Die Festigkeiten der Zemente dieser 
Reihe sind in allen Fallen gering. Um der- 
artig zusamuiengesetzte Schlacken fiir die Praxis 
yerwertbar zu machen, miifite man ihnen einen 
weit hoheren Zusatz von Portlandzement geben. 
Die Festigkeiten im Seewasser iibertreffen in 
alten Fallen die im Siifiwasser erhaltenen, teil- 
weise sogar sehr erheblich. Saintliche Zemente 
sind sowolil an der Luft, bei Lagerung im 
Freien ais auch im Seewasser volumbestandig. 
Die im Freien gelagerten Probekuchen zeigten  
keine Schwindrisse. Das mikroskopische Bild 
ergab, daB die Schmelze mit dem hochsten
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Zahlentafel 2.

V i u «

A u a ly tis c h e
Z u s a m m c n -

M ik ro s k o p is c h c r  
B e fu n d  d e r

> u aa a a 1 m *a  ® a
Z u g f c s t ig k e i t  in  M is c h u n g X T e il Z e m e n t : 3 T e i le  N o rm a lsa n d

ej a
o 5  ~

0  ,2 

s -s a H i 3 T a g e 7 T a g e 28 T a g e

2 M A K  
OC.

se tz u n g S e h m c lz c n O.” < N N3 W a sa e r i ,u  rt W a ss c r L u f t
S ee-

w a sa e r W a sa e r L u ft
S ee-

w a sse r
lm

Freifln

I Jl 1315
S i02 = 2 8 ,2 5  
AI2O3 =  30,75 
CaO = 4 1 ,8 0

F a s t  r e in  g la s ig 2,954 li* 50' 5 U 7,7 15,7 12 9,2 13 16,5 15,5

Ib 1285
SiOi = 3 1 ,8 2  
A130 8 =  24,70 
CaO = 4 3 ,1 5

F a s t  r e in  g la s ig 2,935 3h 15' 7 8,3 11 13,5 17,7 13,5 17,5 20,5 19,2

I c 1270
SiO* = 4 2 ,2 5  
A120 3=  16,05 
CaO = 4 2 ,0 5

R e in  ? ;lasig 2,932 4*> 35' 4,8 7,7 8,5 13,2 15 14,3 16 19 17

Id 1420
S1O2 = 1 6 ,1 0  
AUOa .=  42,15 
CaO = 4 2 ,0 5

Z um  g ro B e n  T e il 
g la s ig  m it  p o la r i -  

s ic r c n d e n  A us- 
s c h e id u n g e n

3,060 Rasch-
binder 5,5 5,3 5,5 6 7 7 9,3 10 8

Z a h l c n t a f e l  3.
u v

A n a ly tls c h e
Z u s a m m e n -

M ik ro s k o p is c h c r  
B e fu n d  d e r

V O 5 1 % Z u g fe s t ig k e i t in  M is c h u n g 1 T e i l  Z e m e n t 3 T e i le  N o rm alsa n d

V
« E m 3 

t  = ó
O  •O .3 i  ^  § 3 T a g e 7 T a g e 28 T o g ę

0
01 » c .

s e tz u n g S c h m e lz e n "o
& "  (/> < n S3 W a ss c r L u ft W a s s c r L u f t

See-
w a s s c r W asser L u ft

See- 1 im 
w as ser Freien

II  a 1255
Si Oa = 3 7 ,3 8  
A120 3 =  12,55 
CaO = 5 0 ,6 5

Y orw icgcnd 
g lasig  n u t en t- 
g la s tc u  u nd  po- 

la ris lc rcn d cn  
B c s ta n d tc i lc n

3,015 7 ,ł 0 0 ' 5 7,3 11,2 15,5 18,2 23,3 24,5 31 23,5

I [ b 1325
Si Os = 38 ,15  
A l-03 =  11,25 
CaO = 4 6 ,0 5  
MgO =  5,10

Y o rw ic g e n d  
g la s ig  m it  e n t-  
g la s te n  u n d  p o - 

l a r l s ic r e n d c n  
B c s ta n d tc ilc n

3,005 7 h  0 0 ' 6 10,5 15,7 20,2 20,7 30 33 31 27.5

l i c 1375
S1O2 =  3S,15 
Ais O a=12,25 
CaO = 3 7 ,0 5  
JlgO  = 1 3 ,2 5

F a s t  re in
2,970 8»‘ 0 0 ' 5 5 13,3 13,2 13,8 27,3 22 28 23

II d 1380
Si Os = 3 4 ,1 2  
Al* 03 =  13,55 
CaO = 3 6 ,0 0  
MgO = 1 7 ,2 5

R e in  g la s ig 2,935 8*» 0 0 ' 4,5 6,2 8 14 12 22 20,6 13 15

H o 1385

Si Oj = 3 8 ,0 2  
AI2O3 =  11,55 
CaO = 2 5 ,2 5  
MgO = 2 6 ,3 5

Y o llk o m m e n
k r is ta l l in is c h 3,020 8 h 0 0 ' 3 5,8 8,5 12,3 14,2 13 14,6 15,5 17

KieselsUuregehalt das reinste Glas geliefert hatte, 
wiihrend mit der Erhohung des Tonerdegehaltes 
dio Menge der kristallinischen Bestandteile zu- 
genommen hatte. Die Hohe des Schmelzpunktes 
der Rohmasse wird in dieser Reihe hei 
den einzelnen Nummern durch die Hohe des 
Tonerdegehaltes bedingt. Mit der Abnahrae des 
Tonerdegehaltes und gleichzeitig erfolgender 
Zunahme des Kieselsauregelialtes sinkt bei fast 
gleichbleibendem Kalkgehalt die Hohe des Schmelz
punktes sehr bedeutend.

Die Schmelzen der zweiten Reihe (Zahlen
tafel 3) gehoren ebenfalls zu den reaktions- 
tragen Schlacken, denn sie haben ausnahraslos 
sehr geringe Anfangsfestigkeiten. Man sieht 
hieraus, dafi der gegen Reihe 1 wesentlich ge- 
steigerte Gehalt an Basen (Kalk und Magnesia)

die Anfangsfestigkeit nicht steigert; erst nach 
langerer Erhartungszeit macht sich der giin- 
stige Einflufi der Basen bemerkbar. Die 28- 
tagigen Normenfestigkeiten sind mit Ausnalnne 
der Schmelze I le ,  die nicht glasig, sondern 
nur kristallinisch erhalten werden konnte, vollig 
einwandfrei. Der Einflufi der Magnesia scheint 
nach den Priifungsergebnissen dieser Reihe bis 
zu einem gewissen Grade giinstig zu sein. 
Selbst ein Gehalt bis zu 13 v. H. scheint vollig 
ungefahrlich zu sein, denn auch die Raumbe- 
standigkeitsproben blieben sowohl im Siifiwasser 
ais auch im Seewasser vollig  unversehrt. Da
gegen scheint ein hoherer Magnesiagehalt einen 
merklichen Festigkeitsriickgang zur Folgę zu 
haben, was, wie IId  mit 17,25 v.  H.  und Ile  
mit 26, 35 v. H. Magnesia zeigen, besonders bei
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Z a h l o n t a f e l  4.

O . ^  O 
o a A n a ly tis c h e

Z u sa m m c n -
M ik ro s k o p is c h e r  

B c fu n d  d e r

. *- a
V O ii 

_ ti
i; s I

Z u g fc s t lg k c i t  in  M lsc liu n g  1 T e ll Z c m c n t 3 T e lle  X o rm a ls a n d
V

« - .2 « 
•2 t  £

8  T ag o 7 T nfjc 28 T a g e

co 0 C.
s e tz u n g S c lim e lz e n cx > oC/2 ^  N °< N W asse r L u f t W a sse r L u f t

S ee- 
w asa e r W a sse r L u f t  |

S e e -
w a sse r

i U]
F r e ie n

Ilia 1370
SiOi = 3 1 ,5 0  
Alj O n =  17,80 
CaO = 5 2 ,0 5  
MgO =  -

glasig mit 
cmaillcartigcn 

To Hen
2,980 4h 30' 11,7 13,5 19,3 21,8 33,7 32,3 24,8 30,5 24,5

itti) 1373
Si 0 2 = 3 2 ,0 2  
Al> 03 =  17,35 
CaO = 4 6 ,1 3  
MgO =  5,05

SiOa = 3 2 ,5 0

glasig mit 
cmailleartigcn 

Tellen
2,996 4>> 30' 14 12 22,3 23,8 31,7 34,5 24,5 38,5 23,2

H ic 1375 A1i03 =  17,50 
CaO = 3 7 ,2 0  
MgO = 1 3 ,1

glnsię 2,971 4h 30' 18,7 12,5 27,3 22 37,5 30,3 25,7 41,3 30,5

Z a h i e n t a f e l  5.

O i u2% S , u a V) Zugfestlgkclt Iu Mlsehnng 1 Tell Zcmcnt 3 Telle Normalsand
Analytlsche
Zusammen

Mikroskopischer 
Bcfund der•> J 3  j

go  S
•§■30 .n , o

3
8 Tage 7 Tage 28 Tngc

a> S.S
°C.

setzung Sclimelzen o. > "ZIX.1 •2 * ®
Wasser Luft Wasser Lust

See
wasser Wasser Luft Sec-

wasser
Im

Freien

Si O j = 3 1 ,5 0
IV a 1870 Ab 03 =  17,80 

CaO = 5 2 ,0 5  
MgO =  -
Si 0> = 3 3 ,5

glasig m it 
cm aillcartigcn 

Tellen
2,980 co o 11,7 13,5 19,3 21,3 33,7 32,3 24,8 36,3 24,5

IV b 1310 Ala Os =  17,3 
CaO = 4 4 ,0  
OaS =  4,6

SiO = 3 3 ,5

glasig ■ 2,925 5'1 18,2 23,5 20,7 24,2 29,5 30,5 25,8 35,7 25

IY c 1290 Alj O j  =  18,5 
CaO = 3 5 ,8  
CaS = 1 2 ,0

glasig mit 
wenig poi. 
Anteilcn

2,885 711 21,5 10,8 23,5 28,2 21,5 29,3 29,3 31,2 25,5

den ira Seewasser und im Freien gelagerten Proben 
zutage tritt. AuBerdem waren bei der Raumbestan- 
digkeitspriifung an den Proben der letzten zwei 
Nuininern dieser Reilie feine Netzrisse zu bemerken.

Das mikroskopische Bild zeigte, daB allo 
Sclimelzen mit Ausnahine der stark magnesia- 
lialtigen Schmelze I l e  glasig erhalten werden 
konnten. Diese war nur zahfliissig zu erhalten 
und lieferte nach ihrem Einbringen in W asser 
ein vollig kristallinisches Produkt. Die Mahl- 
produkte dieser Reihe banden wesentlich lang- 
samer ab ais die der vorigen. Die Hohe des 
Sclimelzpunktes der Rohmasse der einzelnen 
Nummern dieser Reihe ist von der Holie des 
Magnesiagehaltes abhangig.

Die Sclimelzen der Reihe III (Zahientafel 4) 
sind besonders bemerkenswert, weil sie durch ihren 
liohen Tonerdegehalt und ihren hohen Kalkgehalt 
eine Zusammensetzung zeigen, die sich in der 
I’raxis besonders gut bewahrt hat. Sie gehoren zu 
den stark reaktionsfahigen Schlacken und liefern 
jn jeder Beziehung einwandfreie Zemente. Bei 
ihnen zeigt sich auffallend die giinstige Wir- 
kung der Magnesia. D ie Schmelze mit dem 
hochsten Magnesiagehalt liefert die besten Festig-

keiten, wahrend die magnesiafreie die geringston 
besitzt. Die Rauinbestandigkeit war bei allen 
Zementen beim Lagern unter SiiBwasser und 
Seewasser und beim Lagern im Freien wahrend 
der Beobachtungszeit bis zu einem Jahre ein- 
wandfrei. — Der Schmelzpunkt lag bei allen 
Rohmischungen auf fast gleicher Hohe.

In Reihe IV (Zahientafel 5) sehen wir eine 
reaktionsfahige Schlacke mit kohem Tonerde- und 
mittleremKieselsauregehalt. Infolge des teilweisen  
Ersatzes des Kalkes durch Schwefelkalzium wer
den die Anfangsfestigkeiten wesentlich gesteigert, 
ohne der Rauinbestandigkeit zu schaden. Die 
Priifungsergebnisse bestatigen meine schon aus- 
gesprocliene Beliauptung, daB das Kalziumsulfid 
nicht nur keinen, von anderen Forschern oft 
hervorgehobenen schadlichen EinfluB ausiibt, son
dern vielmehr bei glasigen Schlacken die Re- 
aktiousfahigkeit stark begunstigt. Selbst ein 
Gehalt von 12 v. H. Kalziumsulfid erwies sich 
ais vollig  unschadlich. Die Anfangsfestigkeiten 
sind besonders gute, aber auch die NacherhSr- 
tung schreitet in vollstandig normaler W eise 
voran. Auch setzte das Kalziumsulfid den 
Schmelzpunkt wesentlich herab.
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Z a h l e n t a f e l  G.
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Ya 1373

Si Oj =  32,02 
AU 03 =  17,35 
CaO =  46,13 
MgO =  5,05

G la s ig , m it  
e m a i l l e a r t ig e n  

T c llc ii.

2,996 411 30' U 12 22,3 23,8 31,7 34,5 24,5 33,5 23,2

Y b 1320

SiO. =  33,4 
Ali 0 3 =  17,5 
CaO =  39,7 

MgO =  4,4 
Ca S =  5,2

R e in g la s ig . 2,984 5h 25,5 23,8 28,5 25,5 30,2 38,5 28,8 39,2 26,7

V  c 1305

Si Osr =  33,8 
Ali 03 =  17,5 

Ca 0  =  35,2 
Mg 0  =  5,2 
CaS •= 10,0

G la s ig , m it 
e m a i l le a r t ig e n  

T c ilc n .

2,903 5h 27,2 25,0 28,0 31,5 29,8 32,7 29,0 37,7 22
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3,015 711 00' 5 7,3 11,2 15,5 18,2 23,3 24,5 31 23,5

Y lb 1335

Si Oi =  37,05 
Ali Os =  14,50 

CaO =  48,08 
C a S =  4,24

R e in g la s ig . 2,983 2*> 45' 10,5 10,3 24,2 18,8 27,8 32,5 21,3 33 20,0

V I  c 1325

SiO =  39,28 
Ali Oi =  11,85 

C a0  =  41,00 
CaS =  7,78

R e in g la s ig . 2,910 711 00' 13,3 9,3 26,8 14,3 26,8 30,3 16,8 30 18,5
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VII a 1325

SiOi =  38,15 
AU O j  =  11,25 
C a0  =  46,05 
MgO =  5,10

F a s t r e in -  

g la s ig .
3,005 7»» 00' 6 10,5 15,7 20,2 20,7 30 33 31 27,5

VII b 1315

Si Oi =  38,05 
AU 03 =  11,45 

CaO =  41,03 
MgO =  5,22 
CaS =  4,52

R e in g la s ig 2,944 4»> 30' 8,81 8,3 25,8 14,2 24,3 33,5 20,7 34,5 17,5

VI lc 1280

Si Oj =  39,37 
AUO.i =  12,60 
Ca 0  =  35,22 

MgO =  5,24 
C a S =  7,81

G la s ig , m it 
e m a i l l e a r t ig e n  

T e ile n  u n d  
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E in sc lilu s se .

2,910 8h 00' 16,0 13,3 34,5 24,8 39,0 40,7 31,2 41,5 27,0

In der fiinften Reihe (Zahlentafel 6 ) habe das Kalziuinsultid keinen schadlichen EinfluB aus-
ich den Versuch gemaclit, festzustellen , welche iibt. Die Reaktionsfahigkeit wird auch bei Ge-
W irkung das Kalziumsulfid bei Gegenwart von genwart von Magnesia durch das Kalziumsullid
Magnesia hat. Auch hier zeigte es sich, daB auBerordentlich giinstig oline Schadigung der
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Raumbestandigkeit beeinflufit. Auch in diesem 
Falle wird der Schmelzpunkt durch die Anwesen- 
lieit des Kalziumsulfids wesentlicli herabgesetzt.

Die Zahlentafeln 7 und 8  bilden Seitenstiicke 
zu den beiden vorhergehenden. Es sollte durch 
die Reihen V I und V II festgestellt werden, 
ob auch bei reaktionstragen Schlacken die Schwe- 
felverbindungen eine Steigerung der Hydrau- 
lizitat hervorrufen. D ies ist in der Tat bei der 
Erlutrtung unter W asser der Fali. Bei der Er- 
hiirtung an der Luft und im Freien treten da
gegen befremdende Verschiebungen in den W erten  
der einzelnen Nummern der beiden Reihen ein, 
die ohne weiteres nicht erklart werden konnen. 
Die Raumbestandigkeit war in allen Fallen bis 
zu einem Jahr einwandfrei.

* **

Aus diesen Versuchen, die nach allen Rieli- 
tungen hin ausgedehnt und vervollkommnet wer
den sollen, lassen sich bis je tzt folgende Schliisse 
ziehen:

1. Glasige Schlacken haben keine Selbst- 
erhartungsfahigkeit, sondern bediirfen in allen 
Fallen eines Zuschlages von Kalk oder kalk- 
abspaltender Yerbindungen, denn mit Ausnahme 
von Id, wo wahrscheinlich Selbsterhartung in-

folge Aluminatbildung eintrat, erhartete keine 
ohne Zuschlag.

2. Ein wesentlich unter 50 v. H. liegender 
Gehalt an Basen setzt den W ert der Schlacken 
fiir ihre Yerwendung zur Zementherstellung be- 
deutend herab.

3. Die Reaktionsfabigkeit der Schlacke ist 
nicht nur von einem hohen Gesamtgehalt an 
Basen abhangig, sondern auch von dem Ver- 
haltnis, in welchem die Kieselsaure zur Tonerde 
steht, und zwar nimmt die Reaktionsfabigkeit 
bei hohem Kieselsaure- und niedrigem Tonerde- 
gehalt innerhalb gewisser Grenzen ab.

4. Ein Gehalt an Magnesia in glasigen  
Schlacken bis zu 13 v. H. steigert in yielen  
Fallen dereń Reaktionsfahigkeit, ohne in irgend 
einer W eise schadlich zu wirken.

5. Ein Gehalt an Kalziumsulfid bis zu 12 v. H. 
steigert ebenfalls die Reaktionsfahigkeit der g la
sigen Schlacken ohne schadliche Nebenwirkung.

6 . Ein Gehalt bis zu 12 v. H. Kalziumsulfid 
bei Gegenwart von 5 v. H. Magnesia hat keine 
schadlichen Wirkungen.

7. Bei fast allen Schmelzprodukten, sofern 
sie rein glasig erhalten wurden und reaktiońs- 
fahig waren, wurden hohere Festigkeiten im See- 
wasser ais im Siifiwasser erhalten.

Die Herstellung geschweilster emaillierter Behalter.
Yon Ingenieur K a r l  R i e t k o t t e r  in Barmen. (Xachdruck ŷ rboten.)

h < e i der Herstellung von Behaltern der ver- 
schiedensten Art hat sich in den letzten  

Jahren die Verbindung der Bleclie durch ScliweiBen 
zu einem beąuemen Yerfahren herausgebildet, wenn 
sich aucli heute noch mituntęr Schwierigkeiten 
ergeben bei der Herstellung von Scliweifiver-
bindungen, die erheblichen Spannungen W ider
stand zu leisten haben, wie z. B. bei Dampf-
kesseln. Bei der vielseitigen Verwendung
emaillierter Bleehbehalter in den verschiedensten 
Abmessungen war es naturlich, dafi man aus 
mancherlei Griinden geschweifiten Behaltern 
den Vorzug gab. So hat man seit einigen 
Jahren auch versucht, die Lagerfasser und Gar- 
botticlie, die in Brauereien umfassende Yer
wendung finden und die friiher ausschliefilich aus 
Holz hergestellt wurden, durch solche aus 
emaillierten Grobblechen z u ersetzen. Wenn man 
anfanglich auf diese Neuerung sehr grofie Hoft- 
nungen gesetzt hatte, so zeigten sich doch auch 
bald erhebliche Uebelstande. Die SchweiGnaht 
der Boden oder Flansclien war nicht fest 
genug, um den Druck in den Lagerfassern auf- 
zunehmen. Die Boden flogen heraus und grofie 
Mengen Bier liefen aus. Dann kam noeh der 
Umstand hinzu, dafi an vielen Stellen die 
Emaille absprang, so dafi das Bier mit dem 
blanken Metali in Beriihrung kam, was gleich- 

X X X III2B

falls ein Yerderben desselben zur Folgę hatte. 
Aufierdem bot die anfangliche Metliode, die 
Fasser aus mehreren Ringen lierzustellen, welche 
mittels Dichtungsgumini und Kittmasse abge- 
diehtet wurden, Veranlassung, dafi beim Reinigen 
Schmutzeeken entstanden. Um diesem letzteren  
Uebelstande abzuhelfen, ist man neuerdings dazu 
iibergegangen, die Bottiche und Lagerfasser, 
soweit die Grofie es zulafit, aus e i n e m  Stiick 
(bis zu 200 lii Inhalt) lierzustellen.

Es sollen die bei den betreffenden Versuchen 
gemachten Erfahrungen, soweit sie fiir die Praxis 
Interesśe haben, hier kurz erlautert werden. 
Die Handhabung der einzelnen Schweifimethoden 
wird dabei ais bekannt vorausgesetzt.

Zunaclist g ilt es, die Langsverbindung der 
bereits in entsprechende Form gebogenen Man- 
telbleche von 6 bis 10 mm Starkę herzu- 
stellen. Ais brauchbar hat sich hierfiir das 
elektriscke Schweifiverfahren erwiesen, fur die 
starkeren Bleclie auch die W assergasseliweifiung. 
Erforderlieh sind beim elektrischen Yerfahren 
ein Schweifier zum Fiihren des Lichtbogens und 
zw ei Zusclilager. Notwendig ist es, zwischen  
den Enden der Bleche beim Aufspannen einen 
Spielraum von 5 bis 6 mm zu geben. Die Yer- 
bindung erfolgt, indem man gegliihte Eisendraht- 
enden in die Fugę legt, im Flammbogen schmilzt

34
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und dann mittels halbschwerer Hitmincr gleich- 
miiBig das Ineinandertreiben der Metallmassen 
bewirkt. Die Anordnung ist in Abbildung 1 
ersiclitlich. Der Zeitaufwand betrUgt 2 bis

Abbildung 1. A nordnung beim SckweiBen der Langsverbindung

Abbildung 2.

3 Stunden f. d. lfd. m Nalit. Da durch die 
Einwirkung des eleklrischen Lichtbogens bei 
Anwendung von Kobie die SchweiBstelle sehr 
sprode wird, ist es notig, stiindig SchweiBpulver, 
bestehcnd aus einem 
Gemisch von pulveri- 
siertem Roteisenstein  
und Borax, aufzu- 
streuen.

Das Einsetzen des 
Bodens geschieht auf 
zweierlei Art. Bei der 
einen Methode wird 
folgendermaBen yer
fahren: Der gedrehte
Boden wird stumpf in den Mantel eingesetzt. 
Dann wird mittels des Lichtbogens die Kante zum 
Schmelzen gebracht und mit Handhammur leicht 

: beigetrieben. D ieses Verfahren erfordert ein 
ińneres NachschweiBen mittels des autogenen  
Brenners, da bei innerem elektrischem SchweiBen 
infolge auftretender Luftblasen diese Ecke nicht 
tadellos emailliert werden kann (Abbild. ‘2 , 3 
und 4). GroBe Festigkeit besitzen diese Nahte 
nicht, da ein griindliches Treiben nicht anwend- 
bar ist.

Die zweite Methode verwendet einen ge- 
bordelten Boden (Abbildung 5). D ie SchweiB- 
naht wird hierbei in genau derselben W eise auf 
elektrischem W ege hergestellt, wie die Liings- 
nalit. Die Unterlage bildet ein kraftiger Ring, 
der mittels Druckschrauben in den Mantel ein- 
gespannt wird. D ieses Verfahren ist fiir den nach- 
folgenden EmaillierprozeB auBerordentlich vor- 
teilhaft, da keinerlei Blasenbildung auftreten kann.

Anfangs wurden auch die Flanschen nach 
dem ersten Yerfahren aufgeschweiBt; da aber 
der Durchmesser der Mantel oft schwankt, so 
ist es mitunter schwierig, Flanschring und Mantel 
einwandfrei zu verschweiBen. Neuerdings wen
det man daher mit Vorliebe Mantel mit ge- 
bordelten Flanschen an.

Um eine moglichste Verteilung der Spannun- 
gen im Materiał herbeizufiihren, wird nunmelir 
der Bottich im Ofen ausgegliiht bei etwa 600 0 C., 
ein Yorgang, der in etwa einer Stunde soweit 

beendet ist, daB keine grofien 
Spannungsunterschiede mehr 
vorhanden sind. Es handelt 
sich mm darum, feine Risse, 
Undichtigkeiten zu entdecken, 
die nachgeschweifit werden
miissen. Das bewerkstelligt
man, indem man die Schweifi- 
nahte mit Sand „ausstrahlt“, 
so dafi eine nahezu metallisch 
reine Oberflaclie entsteht. Hier
bei wird jeder noch so feine 
Rifi dem bloBen Auge sofort 
sichtbar. Man kann den Zweck 

auch durch Beizen mittels verdiinnter Schwefel- 
saure erreichen, die gleichzeitig die Innenllache 
von Rost usw. reinigt, doch ist dieses Verfahren
sehr umstandlich und hat auch sonst keinerlei

Abbildung 3. Abbildung 4.
SchweiBen mit stumpf eingesetztem Boden.

bemerkenswerte Vorteile gegeniiber dem Aus- 
strahlen. Sind Unebenheiten auf der Nalit vor- 
handen, so werden diese abgeschmirgelt. Ais 
sehr praktisch haben sich hierbei die elektrischen 
Handschmirgelapparate erwiesen. Nach dem

Abbildung 5.
SchweiBen m it gebordeltem Boden.

Schmirgeln wird der ganze Behalter durch Druck- 
luft von 4 at und durch Sand ausgestrahlt, bis die 
ganze Innenflaclie durchaus sauber ist, was 
wieder etwa drei Stunden in Anspruch ninunt.

Beim Emaillieren wird nun so yerfahren, 
daB man zunachst mit Sodawasser au sw asch t.
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Hierauf folgt das Ausspritzen mit diinnfliissiger 
Grundemaille mittels Prefiluft und hinterher, 
nachdein in einfacher W eise getrocknet. ist, das 
Pudem mit Deckemaille in derselbeń W eise. 
Ein einmaliges Brennen geniigt hierbei, um den 
Emaillierprozefi zu beenden, was etwa 18 bis
20 Minuten bei 850 0 C. im Gliiliofen in An- 
spruch nimmt.

Das Einsetzen in den Ofen ebenso wie der 
BrennprozeB erfordert besondere Aufmerksam-

keit, da einmal ein Verbrennen der Emaille 
leicht eintritt, anderseits der Bottich sich im 
Ofen gern verzieht, wenn zu lange gebrannt 
wird, oder die Unterstiitzung mangelhaft ist. 
Namentlich trifft dieses bei den viereckigen Be- 
haltern zu, bei denen fast immer ein Werfen 
der Seitenwiinde eintritt und infolgedessen gleich
zeitig Risse in der Lttngsnaht in der Nalie des 
Bodens entstehen, dereń NachschweiBen oftmals 
sehr schwierig ist. Ein fur diese Zwecke ver- 
wendeter Gliiliofen ist in Abbildung 6 darge- 
stellt. Diese Konstruktion, ausgefiihrt von der 
A k t i e n g e s .  f i ir F e u e r u n g s a n l a g e n  in Coln, 
arbeitet mit Halbgasfeuerung und Rekuperator. 
Die sehr groBen Abmessungen (3,5 m Breite 
X 5,5 m Lange und 4 m Hohe) ergeben sich 
aus den gi ijBten MaBen der Bottiche mit 3 m <ł> 
und 3,2 m Hohe. Ein Ofen dieser Art brennt 
im Tage bis zu sechs der grofiten Bottiche bezw. 
zwolf kleinere.

Da oft in der Emaille kleine Fehlerstellen  
auftreten, so miissen diese nach dem Brennen 
besonders behandelt werden. Emaillelack und 
dergl. darf aus brautechnischen Griinden nicht 
verwendet werden. Man verfahrt in einfacher 
^  eise so, daB man mittels eines Wasserstoff- 
brenners die betreifende Stelle yon auBen lang- 
sam auf Rotglut erliitzt und dann gleichzeitig  
mittels Zerstaubers Deckemaille in Puderform 
langsam aufblast. Hierbei kommt es zuweilen

vor, daB die angrenzende Emailleschiclit ab- 
springt, was jedoch weiter nicht von Bedeutung 
ist, da man diese gleichzeitig ausbessert. Der 
ganze Yorgang nimmt nur wenige Minuten in 
Ansprucli, und auf diese W eise wird das nocli- 
malige Ausspritzen und Brennen, welches mit 
recht erheblichen Unkosten verkniipft ist, erspart.

Zum Schiusse sollen noch einige W inkę ge- 
geben werden, wie schwierige Risse nachge- 
schweiBt werden konnen. Zum besseren Ver- 

standnis mufi ich dabei 
kurz auf die Vorgange 
beim SchweiBen eingehen. 
Beim Anwarmen der 
Schweifistelle (Abbild. 7) 
entsteht dort selir rasch 
eine sehr hohe Tempe
ratur, so dafi dadurch 
die innere Materialspan- 
nung sich dem Nullpunkt 
nahert und eine Ausdeh- 
nung nach der Schweifi
stelle hin eintritt, wo- 
gegen erstere nach den 
aufieren kalten Stellen  
zu sich mehr und mehr 
verliert. Es handelt sich 
hierbei um eingespannt 
gedachte Platten. Nach- 
dein der verwendete 

Draht in der Fugę geschmolzen ist , fangt die 
untere Seite an rasch zu erkalten und sich 
nach den Enden zu zusammenzuziehen, wogegen  
die obere noch durch den Brenuer erliitzt wird. 
Auch hier entstehen infolgedessen erliebliche 
Spannungsunterschiede.

Nach Entfernen des Brenners tritt auch 
oben das Erkalten ein; es erfolgt eine Zusammen-

Abbildung 7. 
Anwarmen der ScbweiBstello.

ziehung nach den kaltesten Punkten lun und 
die .Scliweifinaht mufi nun den daraus sich er- 
gebenden Zug aufnehmen. Dazu ist sie aber 
nur sehr wenig imstande, da ja das Eisen mit 
der enormen Temperaturerhohung an Festigkeit 
yerliert und der normale Zustand noch nicht 
wieder eingetreten ist. Hierdurch kommt es, 
dafi mitunter Risse in fertigen Nahten beim Er
kalten der SchweiBstelle stets von neuem reifien 
und dort ein SchweiBen kaum moglich scheint. 
Um daher iiberhaupt ein SchweiBen derartiger 
Risse mit Erfolg durchzufiihren, mufi man darauf

Abbildung 6.

"s/.t/.fj?/'

Glubofen mit Halbgasfeuerung und Rekuperator.
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ausgehen, die Ausdehnung der Bleche durch 
Temperaturerhohung moglichst gering zu halten.

Zunachst schneidet man mittels des Sauer- 
stoffyerfahrens die schlechte Stelle aus, wenn 
das Materiał, wie in den meisten Fallen, schon 
zu sprode geworden ist. Sodann setzt man eine 
neue P latte in die Oeffniing 
(Abbildung 8 ) und beginnt 
damit, daB man mit dem 
Sauerstoffbrenner erst ein 
kurz es Stiick in der Mitte 
der Quernaht schweiBt (Ab
bildung 9 ) , geniigend er- 
kalten liiBt, und dann in 
gleicher W eise diese Naht 
w echselseitig nach der einen 
und nach der andern Seite 
weiterschweiBt. Erst wenn 
die Naht geniigend erkaltet 
i st ,  beginnt man von a 
nach d und gleichzeitig von b nach e in der- 
selben W eise mit Unterbrechungen zu schweiBen.

Hierdurch wird erreicht, daB nur eine ge- 
ringe Temperaturerhohung eintritt, die sich 
jedesmal auf eine groBe Flachę verteilt und 
damit sofort wieder verschwindet, also gleich
ze itig  auch nur geringe Zugspannung, die nun- 
inehr von den noch warmen Stellen leicht auf- 
genommen wird. Diese Angaben beziehen sich

zunachst nur auf Blechstarken von 6 bis 10 mm. 
Bei dickeren Blechen gestaltet sich die Sache 
anders,. weil die Warmefortpflanzung unter an
deren Yerhaltnissen erfolgt.

lin allgemeinen beweist das lulufige ReiBen 
von SchweiBnahten, daB die einzelnen Yerfahren

J f.v.C.J7V.

Abbildung 8. Abbildung 9.
Y organg beim Schweifion von Ilissen.

durcliaus noch nicht auf der Hohe stehen, dazu 
kommt, daB das Verhalten des Kohlenstoffs von 
wesentlichem EinfluB zu sein scheint, das aber 
seiner Natur nach noch nicht aufgeklart ist. 
So werden auf diesem Gebiete dem Theoretiker 
noch manclie dankbaren Aufgaben bleiben, zumal 
fiir alle Erzeugnisse dieser Branche in unseren 
groBen Brauereien noch ein weites Absatzgebiet 
yorhanden ist.

Aus dem Eisenhuttenlaboratorium.
Zur A nalyse von C h ro m -W o lfra m  - Stahl.
Von Prof. Dr. F. W. H i n r i c h s e n  und ®ipl.=3nfl- 

Th. D i e c k r a a n n .
(M ltte ilung- a u s  d c m  K o n ig l .  M n tc r ia lp r i i fu n g s a m t z u  G roB - 

L ic h tc r fe ld e  -W  est.)

Vor oiniger Zeit liat der eine yon uns iiber 
geinoinsehaftlich m it L. W o l t e r  ausgefuhrto 
Yersuche* beriehtet, w elche die Bestimmung von  
Wolfram neben Chrom im Stahl zum Ziele hatten. 
Anlafi zu dieser Untersucliung gab die Boobach- 
tung, dafi die sonst sehr beąueme und genaue 
Fiillung dos Wolframs m ittels Benzidinchlor- 
liydratos nach v o n  K n o r r e * *  unbefriedigende 
Ergebnisse lieferte, wenn gleichzeitig Clirom zu- 
gegen war. Das von uns angewandte Vorfaliren 
grilndoto sich auf die Tatsacho, dat! durch Mer- 
kuronitrat Wolframat und Chromat ąuantitatiy  
abgescliieden worden. Beim GlUhen des Niedor- 
schlages erińilt man ein Gemisch von Wolfram- 
siiuro und Chromoxyd, das durch Alkalikarbonat 
leicht aufgeschlosson wird. In der wasserigen  
Losung dor Schmelze kann das Chrom nach be- 
kannten Verfahren leicht titrimetrisch ormittolt 
werden. Die Gegenwart von Wolfram stort liior- 
bei nicht.

* „Stahl und Eisen“ 1907 S. 1418.
** ebenda 1906 S. 1489, s. auch 1907 S. 1251.

In neueron Versuchon hat nun von Knorro* 
unsero Beobachtung, dafi die Benzidinfiillung des 
Wolframs boi Gegenwart yon Chrom hau fig zu 
niedrigo W erte liefert, bestatigt und diese Tat- 
sache auf die Bildung komplexer Chrom-Wolfram- 
siiuren zuruckgofuhrt. Er konnte ferner Ver- 
suchsbodingungen auffinden, unter donon das 
Benzidinyorfahren auch bei Gegenwart von Chrom 
brauchbare Zahlen liefert, indem er die Wolfram- 
saure vor der Fiillung durch Aufkochen der 
Losung in Metawolframsiiuro uberfiilirte, welche 
m it Chrom ansclieinond keine komploxen Ver- 
bindungen bildet. Ein zweites, allerdings nur 
boi kloinen Chrommongen anwendbares Vorfabren 
boruht auf dor Beobachtung, daC nur Chromi- 
saize, nicht aber Chromat dio Benzidinfiillung des 
Wolframs beeintnichtigen. Scheidot man daher 
das Wolfram unmittelbar aus d e r  Wolframat und 
Chromat entlialtenden Losung durch Bonzidiu 
ab, ohne also, w ie sonst iiblich, das Chromat 
yorher zu reduzieren, so orlialt man ebenfalls 
brauchbaro Zalilen. Um dio oxydierende Ein- 
wirkung des Cliromates auf das Benzidin zu vor- 
hindern, geniigt der Zusatz yon Hydrosylamin- 
chlorhydrat yor Ausfiihrung dor Benzidinfallung.

Die Nachpriifung dieser Abiinderungen des 
urspriinglicben Yorfahrens yon Knorros hat or-

* ebenda 1908 S. 984.
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geben, dafi in der Tat auf beiden W egen mit 
geniigender Annaheruiig richtige W erte erhalten 
werden. Sobald in einem Chrom-Wolfram-Stahle 
ausschliefilich die Wolframbestimmung in Frage 
kommt, empfiehlt sich daher die Anwendung dor 
Benzidinfallung. Falls neben der Ermittlung des 
Wolframgehaltes auch die des Chroms erfordor- 
lich ist, diirfte die von uns angegebene Arbeits- 
weise mit Merkuronitrat yorzuziehen sein, da 
man hierbei mit einer einzigen Einwage aus- 
kommt. Auf einige nicht sehr gew ichtige Ein- 
wiihdo, die von Knorre gogen unsor Vorfahren 
erhebt und die sieli leiclit widerlegen lasson, soli 
an dieser Stelle nicht naher eingegangen wordon. 
Dieser Punkt soi vielmehr einer demnachst or- 
scheinonden ausfiihrlichen YorofTontlichung iiber 
den gleichon Gogenstand in den „Mitteilungen 
des Konigl. MaterialprUfungsamtes zu Grofi-Lichter- 
felde-West“ yorbehalten.

Bietet die von uns frliber angegebeno Arbeits- 
woise (Fallung m it Merkuronitrat und Titration 
des Chroms) fiir die g l e i c h  z e i t i g e  Bestimmung 
von Chrom und Wolfram Vorziige vor dem Bon- 
zidinverfahren yon Knorres, so g ilt dies in noch 
hoherem Grado, wonn die Aufgabe gestellt ist, 
neben Chrom und Wolfram auch noch den Phos
phorgohalt des Wolframstahles zu ermitteln.

Auch iiber dio Tronnung Yon Wolframsaure 
und Phosphorsauro hat von Knorre* Yorsucho 
ausgefiihrt. Und zwar stellte er sich die Auf
gabe, den Einflufl der Gegonwart von Pliosphor- 
siiure auf die Absclioidung des Wolframs durch 
Benzidin- sowie Tolidiclilorhydrat festzustollen. 
Es zeigte sich, dafi genaue quantitative Ergeb- 
nisso nur m it dem Tolidinsalz zu erzielen waren, 
wahrend die Benzidinfallung nur angeniihert 
richtige Zalilen lieferte.

Fiir die Phosphorbestimmung im Wolframstahl 
sind diese Ergobnisse dor interessanten Unter
suchung yon Knorres nicht ohno weiteres yorwort- 
bar. Kam es doch boi don erwabriten Vorsuchon 
nur darauf an, don Einflufi des Phosphors auf 
die W olfram fa llu n g  zu ermitteln. Bei der Stahl- 
analyse spielt nun aber dieser Einflufi iiborhaupt 
so gut w ie gar keine Rollo, da die im Wolframstahl 
enthaltenen Phosphormengen im allgemoinen 
auCerordentlich klein sind. W iclitiger und viol 
schwieriger ist hier die umgekehrte Aufgabe, in- 
wioweit die Phosphorbestimmung im Stahl durch 
die Gegenwarfc yon Wolfram beeintriiehtigt wird. 
Zur Entscheidung dieser Frage ist dasVorfahren 
Yon Knorres nicht anwendbar. Donn erstens be
steht beim Auflosen dor Stahlprobe in Salzsaure 
schon die Gefalir, dafi ein Teil dos Phosphors in 
Form Yon Phosphorwasserstoff ontweicht. Zwei- 
tens ist die Trennung yon Phosphorsauro und 
W olfram saure nach den eigenen Angaben von 
Knorres nur m ittels Tolidinclilorhydrates ąuanti-

* „Zeitschr. f. analyt. Chemie" 1908 Band 47 S. 37.

tatiY , wahrend gerade dieses Fiillungsm ittel bei 
der Trennung yon Wolfram und Chrom im 
Gegensatz zum Benzidinsalz yersagt. Bei gleich- 
zeitiger Anwesonheit von Wolfram, Chrom und 
Phosphor mufl man deshalb zu einer andern Be- 
stimmungsweise greifen. Das im Folgendon be- 
schriobeno Yerfahren zur Ermittlung des Phos- 
phorgehaltes im Stahl bei Gegenwart von Wolf
ram bildet somit die Ergiinzung der Unter
suchungen yon Knorres iiber dio Bestimmung 
des Wolframs bei Gegenwart yon Phosphorsauro.

Dio ersten Yersuche wurden in der Weiso 
ausgefiihrt, dafi abgomessene Mengen einor Na- 
triumpliosphatlosung bei Gegenwart Yon be- 
kannten Mengen Natriumwolframat mit Am- 
moniummolybdat nach F i n k e n e r *  gefiillt wur
den. Hierbei wurden stets zu hohe W erte er
halten, indom ein Teil der Wolframsaure stets 
mit in don Niederschlag uberging. Da diese m it- 
gerissone Menge der Wolframsaure annahernd 
konstant zii sein schien, wurde yersucht, die Ab- 
scheidung der Phosphorsiiure unmittelbar durch 
Wolframatlosung unter Yersuchsbedingungen zu 
bewirken, welche der Molybdatfiillung nach 
Finkenor nachgebildet waren. Jedoch liefien sich 
auf diesem W ege keine befriedigenden Zalilen 
erzielen.

S p r e n g e r  hat angegeben, daC dio Tronnung 
yon Wolframsaure und Phosphorsiiure durch 
Gerbsaure moglich sei. Infolgedessen wurdon 
Yersucho dariiber angestellt, ob die Abscheidung 
der Wolframsaure durch Gerbsaure auch boi 
Gegenwart von Phosphorsiiure quantitativ yor- 
liefe. Jodoch konnto auch hier trotz mannig- 
faltigster Abanderung dor Yersuchsbedingungen  
keine Yo lls tiind igo  Tronnung erroicht werden. 
Weiter wurde b eab s ich tig t, auf titrimetriscliem  
W ege zur Bestimmung dor Wolframsaure neben 
Phosphorsauro zu gelangon. Dio Wolframatlosung- 
sollte durch Zink und Salzsaure reduziert, die 
reduzierto Losung mit Eisonchlorid oder Per- 
manganat titriert werden. Jodoch liefion sich 
auch boi dieser Arboitswoise trotz yielfacli abgo- 
śindertor Versuche keine einwandsfroien W erte 
gewinnon. Besseren Erfolg yerspracli die Fallung  
der Phosphorsauro nach Finkonor in Gegenwart 
yon Weinsaure, welche Wolframsaure in Losung  
zu hal ton yormag. Das Verfahron erschien um 
so auss ich tsYo lle r, ais zu erwarten war, dafi auf 
diesom W ege oine erliebliche Beschlounigung r>er 
Phosphorbestimmung im Stahl (mit odor ohne 
Wolfram) dadurch bewirkt werden konnte, dafi 
man die Fallung in der Warme ausfiihrte. Es 
war namlich zu hofTen, dafi auch die Molybdan- 
siiuro, welche beim Erwarrnen yon sauror Mo- 
lybdatlosung leicht ausfallt, ebenso w ie die W olf
ramsauro durch Weinsaure in Losung gehalten

* Vergl. H  i n r  i c h s e n und F r a n k :  >Ueber die 
Phosphorbestimm ung im S tahU ; „Stahl und E isen“ 
1908 S. 295.
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wiirde. In dor Tat yorliof dio Abscheidung dor 
Phosphorsauro sowolil boi Abwosonhoit wio in 
Gegonwart von Wolframsauro m it Ammonium- 
molybdat auf Zusatz von Weinsaure in vielon 
Fallen quantitativ. Jedoch kam os zuweilen  
auch vor, dafi dio Phosphorzahlon zu niedrig 
ausfielon, ohno dafi es bisbor golang, unter allen 
Umstanden gultigo Versucbsbedingungon aufzu- 
findon, dio stets zuverlśissige Ergobnisse gowiibr- 
loisteten. Immorbin sollen die diesboziiglicbeii 
Vorsucho noch woiter fortgesetzt werden. End- 
licli fiibrte der folgendo W eg zum Ziole: Bei 
dem friihor boschriobonon Aufschliifi yon Wolf- 
ramstahl mit Natriumsuporoxyd sind in der al- 
kalischen Losung, welche durch Behandeln dor 
Schmolzo m it Wasser erhalten wird, Wolfram-, 
Chrom- und Phosphorsauro quantitativ entbalton. 
Aus dieser Losung scheidot Merkuronitrat auch 
dio gesamte Phosphorsauro ab. Dies geht aus 
don folgenden Zahlen horvor, welche mit ab- 
gowogenon Mengen Wolframat und Phosphat 
ausgoluhrt wurdon (s. Zahlontafol 1).

Zahlentafel 1. F a l l u n g  t o u  W o l f r a m s a u r o  
u n d  P h o s p h o r s i i n r e  d u r c h  M e r k u r o n i t r a t .

N r. des 
Y e rsu c h s

E tn w a g e  
W Oj

e

E ln w flg c
P2O5

ff
S u m m c

ff
G e fu n d e n

B

i 0,1384 0,0131 0,1515 0,1508
2 71 « w 0,1520
3 T V n 0,1521
4 V V 0,1517
5 0,2891 0,0131 0,3022 0,3024
6 0,2891 0,0066 0,2957 0,2954
7 0,2891 0,0066 0,2957 0,2959
8 0,5782 0,0066 0,5818 0,5844

Den nach dem Gliihen des Niederschlagos 
erhaltenen RUckstand, welcbor aus Wolframsauro 
-f- Phospliorpentoxyd (gegebenonfalls -f- Chrom- 
oxyd) besteht, schlioflt man mit Alkalikarbonat 
auf, lost die Schmolzo in w enig Wassor, macht 
ammoniakalisch und fallt die Phosphorsaure in 
der Hitzo m ittels Magnesiamischung (50 g  kri- 
stallisiertes Magnosiumchlorid und 150 g  Chlor- 
ammonium in 1 1 Wassor) nach J o r g e n s o n .  * 
Da dor so orhaltone Niodorschlag nur sehr go" 
ring ist, ompfiehit os sich, das Magnesium- Am- 
moniumphosphat nochmals in Salpetersauro zu 
losen und m it Molybdatlosung nach Finkener zu 
fallen. Die Gogonwart dor Wolframsauro stort 
bei dor Magnosiafallung infolge der Anwesenheit 
erlioblicher Mengen von Alkalisalzen nicht, w ie 
schon K o h r m a n n  gefunden bat.

Die Brauchbarkoit des Yorfahrens geht aus 
don folgendon Yorsuchen hervor (s. Zahlentafel 2).

Unter dor Annahmo oiner Einwago von 5 g  
Stahl wurden sich die W olframgehalte bei don 
Versuchen 1 bis 4 zu 3,64 o/0) boi den Yersuchon
5 bis 10 zu 8 ,88  o/0 berechnon (s. Zahlontafol 3).

* „Zeitschr. f. analyt. Chem.“ 1906 S. 273.

Zahlontafol 2. F a l l u n g  d o r  P h o s p h o r s a u r o  in 
G e g e n w a r t  vo n  W o l f r a m s a u r o  d u r c h  
M a g n o s i a m i s c h u n g  u n d  U m f a l l u n g  n a c h  

F i n k e n e r .

a i) C d e f

Nr. d«*s 
Ycrsuchs

Anpcw.
'Wolfrnm-

silurc

S

Angcw. 
Phosphor- 

sliure g 
Flnkcner- 

nledcr- 
scblap:

Ent- 
sprechcnd 
P im Słohl 
b. Etnwage 

yon 5 g 
%

Oef.
Finkencr-

nieder-
schlag

ff

Ent- 
gprcchend 
V lii 5 g 

Stahl
%

1 0,23 0,1630 0,053 0,1692 0,054
2 n 0,1680 0,054
3 0,1667 0,053
4 0,1697 0,054
5 0,56 0,3142 0,10 0,8173 0,10
6 0,3164 0,10
7 łl n 0,3169 0,10
8 p 0,3147 0,10
9 7. 0,3220 0,11

10 n r> n 0,3132 0,10

Zahlentafel 3. F a l l u n g  von  P h o B p h o r s i i u r e  wie 
o b o n  n a c h  v o r h o r g e h o u d o r  A b s c h e i d u n g  
d e r  W o l f r a m s a u r o  u n d  P h o s p h o r s a u r o  

d u r c h  M e r k u r o n i t r a t .

Kr. des 
Ycrsuchs

Angcw.
"Wolfrara-

silurc

ff

Angcw.
Phosphor-

sJiurc

Entsprech. 
Phosphor- 
menge bel 
Ein wagę 

v. 5 g Stabl 
%

Gefund.
Finkencr-

nieder-
schlag

ff

Entsprech. 
P łn 5 g 

Stahl

%

1 0,1384 0,0131 0,115 0,3333 0,110 i
2 0,3382 0,U 2
3 0,2891 0,3443 0,114
4 0,0066 0,058 0,1864 0,062
5 n 1) JI 0,1799 0,060

Schliefilich seion noch die Ergobnisse einigor 
Phosphorbestimmungon in W olframstahlen durch 
Magnosiafallung und Umfallung nach Finkoner 
m itgotoilt (s. Zahlontafol 4).

Zahlentafel 4. P h o s p h o r g e h a l t  v o n  W o l f r a m -  
s t a h 1 o n.

Nr. der 
Probe

Gefundener P-Qebalt
Mittelwcrt

%
Yersuch I 

%
Vcrsuch 11

%
1 0,035 0,035 0,035
2 , 0,037 0,035 0,036
3 0,039 0,036 0,038
4 0,036 0,034 0,035
5 0,045 0,042 0,044
6 0,037 0,037 0,037
7 0,038 0,036 0,037
8 0,037 0,037 0,037
9 0,036 0,034 0,035

10 0,039 0,038 0,039
11 0,032 0,033 0,033

Dio Vergleichsversucho zeigten also stets 
gu le Ueberoinstimnmng.

S chw efelbestim m ung im Eisen.
Ton Dr. A l f r e d  S c h m i d ,  Chemiker der A.-G. 

der M aschinenfabriken E9cher W yss & Co., Zuricb.
Der Y o n  mir benutzte Losungskolben von 

750 ccm Inhalt erweitert sich obon zu einem 
zylindrischen Trichtor, der zugloich ais KUhlgefafi
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dient. Er fafit etwa 200 ccm und ist m it oiner 
Marko boi 100 ccm vorsohon. In don Hals des 
Kolbons ist das Waschgofafi oingeschliffon. Dio 
Schliffstello besitzt eino Hahnvorrichtung, dio os 
ormoglicht, durch entsprechende Drehung des 
Wascbgefafies Fliissigkeit aus dem Kiihltrichtor 
in don Kolbon fiieflen zulassen.

Dor Gang dor Schwefelbestimmung ist fol- 
gondor-: Durch oin langes Trichterrohr werdon 
10 g Eisonspane in den Kolbon gebracht, hiorauf 
das Waschgefafi m it etwa 50 ccm Wasser gofullt 
und so oingesetzt, dafi die Hahnvorrichtung ge- 
scblosson ist. Das Austrittsrohr aus dem Wasch
gofafl wird mit der Kadmiumazotatvorlage, dio 
am beston mit einer zweiton Klammor am solbon 
Stativ bofostigt wird, durch oinon Gummischlauch 
vorbundon. Hiorauf wird dor Kubltrichter bis zur 

Marko 100 ccm mit konzentrior- 
ter Salzsiiuro (spez. Gew. 1,19) 
gofullt und letztoro durch Dre- 
hung de,ś.. Wascbgofafios erst 
langsam , dann rascher in don 
Kolbon fliofion gelassen. Nun 
wird dio Hahnvorrichtung ge- 
schlosson und dor Kiihltrichtor 
mit Natriumbikarbonatlosung* 
(50 g  in 1 1 Wasser) ganz ge- 
fiillt. Dadurch wird oine go- 
niigendo Kuhlung dor aus dem 
Kolben ontweichendon Gase so
w ie des Waschwassors bewirkt. 
Die Auflosung dos Eisons wird 
sofort m it einer Bunsenfiamme, 
doron leuchtende Spitze den 
Bodon dos Kolbens fast be- 
riihrt, boschleunigt.

Boendigt ist die Losung, sobald in dor Yorlage 
koine Blasen mohr durchgohon. Nun lafit man 
unvorziiglich dio Bikarbonatlosung in don Kolben 
flieflon; dadurch wordon gogon 2 1 Kohlonsaure 
ontwickelt, dio zum volligon Uobortroibon des 
Schwefelwasserstoffs roichlicli goniigon. (Dadurch, 
dafl der SchwofelwassorstofY nicht durch liingoros 
Kocbon uborgetrieben wird, ist das lastigo Ziiriick- 
stoigen dor Fliissigkeit aus dor Vorlago unmoglich.) 
Dio Vorlago wird alsdann entfernt und der Sch wefel 
in bokannter Weise durch Titration odor nach dor 
Kadmiumsulfid - Kupf oroxyd - Methode bestimmt. 
Ich zieho die letztero gewichtsanalytische Mo- 
tbodo vor, namentlich bei dor Ausfiihrung durch 
Laboranton. Sio fUhrt in 15 Minuten nach orfolgter 
AuflHsung des Eisons zum Ziele.

Eino oinzolne Schwefelbestim mung — das Ab- 
wagen dor Probe inbegriffon— ist nach dorbeschrio- 
bonen Arbeitswoise je nach dor Loslichkoit der 
kisonprobe in 40 bis 50Minuton beąuem ausfiibrbar.

* Ein blinder Yorsuch orgab, dali technisches 
Natriumbikarbonat hiorfiir geniigt; ebenso wird man
fast ilborall zum Losen des Bikarbonats unbedonklich 
Leitungswasser ferwenden konnen.

In der folgenden Zusammonstollung einige 
yergleichender Versuche bedoutot:

I Ausfiihrung nach W. Schulto,*
■ II Betriebsmothode nach dem Bericht dor Che- 

mikorkommission (OdS —> Cu O).**
III Normalmethode nach dom Boricht dor Che- 

mikorkommission. **
IV Obon beschriebone Methode.

Dio Einwage betrug bei allen Proben 10 g  
uud die Auflosung wurde tunlichst durch Er- 
warmung beschleunigt.

Anal.
Nr. Materiał 1 II III IV

245 GrauguB ...................... 0,089 0,095 _ 0,103
247 HamatitrohoiBon . . . 0,030 0,031 - 0,031
248 GrauguB ...................... 0,121 0,121 - 0,125
250 Siomens-MartineiBen . 0,040 —t - 0,040
251 K osselb lech ................. 0,079 0,095 -- —
252 0,079 - t --- 0,080
253 0,088 0,089 --- 0,097
254 0,085 0,070§ --- 0,097
267 GrauguB ...................... —t 0,091 — 0,098
286 — -- 0,091 0,091
287 -- 0,088 0,084

Dio Ergebnisse sind somit durchaus be- 
friedigend.

Der Umstand, dafi Methode II oft hohere 
Wert-o liofort ais Methodo I, ist darauf zuriick- 
zufiihren, dafi bei dom Sclnilteschon Apparato dio 
yorlorenon Raume so grofi sind, dafi os schwierig 
ist, die letzten Reste von ScliwefolwassorstofT 
daraus zu yortreiben.

Dor obon abgobildete Apparat ist durch
D. R. G. M. goschiitzt und wird in sorgfaltigster 
und solidor Ausfiihrung (Jenaor Geriiteglas) von 
der Firma C. Gerhardt, Marąuarts Lager chemischer 
Utensilien, Bonn a. Rh., geliofert.

A nwendung von Eisenalaun  
zur Titerstellung.§§

Von L. L. D e  K o n i n c k .

Nach oinor kurzeń Kritik iibor andore go- 
brauchlicho Matorialien zur Titerstellung (Klavier- 
draht hat verschiodeno Eisengohalto, Elektrolyt- 
eisen ist nicht frei von Kohlo, Mohrsches Salz 
ist selten rein genug, Ferrocyankalium rein her- 
zustellon, ist zu umstandlicb und Eisenoxyd ist 
zwar oinfacli in dor Anwendung, jedoch zweifelt 
Yorfasser die Reinheit dos Handelsproduktes an) 
empfiehlt D o K o n i n c k  don Eisenalaun: (NHi)z 
F oj(SOj)< . 24 HaO ais oinfachstes Mittel zur Titer
stellung dor Pormanganatlosung, der ihm a priori 
wegon seinor oinfachen Anwendung und leichten  
LCislichkeit besonders gooignet erscheint. Er

* „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 16 S. 985.
** „Stahl und Eisen“ 1908 S. 249 If.
f  Zurilekgesticgen.
§ Sauro in die Yorlage uborgegangen.

§§ „Bulletin de la Socićtó Chimiąue de Belgique“ 
1909 'S. 222.
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yermifit Angaben in der Literatur iiber die Eigen- 
schaften des Eisonalauns, jedoch hat schon 
M e i n e c k e *  nahere Angaben dariiber gem acht: 
Da das Handelsprodukt nicht sehr roin ist, schlśigt 
Verfasser yor, den Eisenalaun durch mehrmaliges 
Umkristallisieren zu reinigon, bis man 70 bis 
80 °/» der angewandten Menge in kleinen Kri- 
stallen ubrig behalt. Yon dioson nimmt man die 
besonders durchsichtigen lieraus, broitet sie auf 
Filterpapier aus und lafit sio eine halbe Stunde 
lang liegen, um sie dann noch etwas feucht in 
einer gut yerschlossenen Flascho aufzuheben. 
Unter diesen Bedingungen halt sich das Produkt 
unbogrenzt lange.

Um sich von der Reinheit des so gewonnenen  
Eisonalauns zu iiberzougen, schlagt Verfasser vor, 
1 bis 3 g  in einem tariorten Porzollantiegel vor- 
sichtig bis zur Entwiisserung zu erhitzen und dio 
Temperatur allmahlich bis zur lobhaften Rotglut 
zu stoigorn. Das Ammoniumsulfat ist yorfliicbtigt 
und das Eisensulfat ist untor Hintorlassung eines 
Riickstandes von Oxyd ząrsetzt. Dor reine Alaun 
gibt 16,565 o/o seines Gewichtes an Oxyd. Da 
der Eisenalaun allmahlich sein Kristallwasser bis 
auf oin Viertel yerliert, so ist seine Anwendung  
ganz besonders dann zu empfehlen, w enn er in 
eino woifiliche pulyorige Masse um gewandelt ist

und dor Formel (NH^s Fej (SCU)ł . 6  HiO entspricht. 
A ngestellte Versuche haben Folgendes orgeben:
0,5354 g gabon nach dom Gliihon 0,1348 g FejOa 

=  25,18 o/o,
0,3284 g gaben nach dem Gliihon 0,0815 g Fe203 

=  24,82 °/0)
Mittel 25,00 o/0l Borochneter W ert 24,96 o/0.

Die V orwitterung des Alauns, der ubrigons 
im kalten Wasser schwer loslich ist, geht ąuCerst 
langsam vor sich. Verfasser benutzt die Eigen- 
schaft des Alauns, sich an der freien Luft all
mahlich umzuwandeln, um ein genaues Gewicht 
des reinon Alauns in normalem Zustande zu er- 
halton, indom or w ie folgt yerfahrt: Er breitet 
dio Kristalle, die, w ie oben angefuhrt, gewonnen 
und in einer gut yerschlossenen Flascho aufbe- 
wahrt waren, aus, und tariert sie auf der Wago, 
dereń Verschlufikasten er oflen lafit. Anfangs 
nimm t die Tara sclinell ab, w  etan sie sich wah
rend 15 bis 20 Minuten konstant halt, kann man 
sio ais endgUltigbetrachten und daraus das Gewicht 
von (NH(). Foj (SOi)i ■ 24 HaO herloiton. Der Alaun 
enthalt nur 1 l,6 o/0 Eisen, und ein kleiner Wagofehler 
hat keinen erheblichen EinfluB auf die folgenden 
Operationon.* Fischer.

* „Zoitschrift f. offentliche Chemie" 1898, Bd. IY 
Heft X III.

* Nach Anaicht des R eferenten diirfte dio An- 
wondung yon Eisenosyd entweder nach B r a n d  hor- 
gostellt odor von K a h l b a u m  bezogon, yiel oin- 
facher und zuyerlassiger sein.

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen.*

2. August 1909. KI. 21 h, M 37 331. Zustellung 
fiir elektrische Induktionsschmelzofen. Poldihutte, 
Tiogelgufistahlfabrik, Wien.

KI. 49g, W  29 559. Y erfahren zur Herstellung 
eines Hohlnietes mit besonders aufgcsctztem flachem 
Nietkopf. R obert W eintraud, Offenbach a. M., Frank- 
fu rterstr. 69.

5. August 1909. KI. 7a, Sch 30 026. W alzwerk 
fiir Holilkorper. B enrather Maschinenfabrik, Aktien- 
gesellschaft, B ocrath b. Dusseldorf.

KI. 10 a, E 13 902. GuBeiserno Koksofentiir mit 
Schmiedoisen-Armierung. Ebert & Co., H orsterm ark.

KI. 18 b, R  26 010. Schwingender Puddelofen 
mit Abzugskanal an jedem Ende der Ofendecke. 
Jam es Peter Roo, Pottstown, County of Montgomery, 
State of PenusylTania, Y. St. A.

KI. 19a, B 48 944. Y erfahren zur H erstellung 
von Rillenschienen m it auswechsolbarem, mit der 
Unterscliiene fest verbundenem Fahrkopf. A rthur 
Busse, Charlottenburg, Ansbaclierstr. 31.

KI. 26e, W  30 860. Y erfahren und Y orrichtung 
zur Forderung von gliiliendem Koks. P. W angemann, 
Berlin, W atorlooufor 15.

9. August 1909. KI. 18 c, Sch 30 647. Yerfahren 
zur H erabm inderung des Kohlenstoffgehaltes von GuB- 
stiicken aus Gufieisen; Zus. z. Pat. 205 210. Rudolf 
SchieBl, St. Piilten b. Wien.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenon 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

KI. 24 c, M 37 378. Rekuporator, insbesondere 
fiir Schmelz-, Rost- und Kalzinierofen. Lambton le 
Breton Mount u. W illiam Henry Pfliiger, London; 
P rio rita t dor Anmeldung in England.

KI. 31 a, H 45 331. Tiegelofen fiir verschiedeno 
TiegolgroBen. Oscar Hoffmann, Dusseldorf, Krouzstr. 58, 
und Peter Koch, Krefeld, Dionysiusstr. 139.

KI. 31 b, G 25 223. Yorrichtung zur maschinollen 
Bewegung des Stampfers fiir die Herstellung von 
GuBformen, bei welcher der Stam pfer mit seinem 
Antrieb von einem Gelenkarm aus mohroren Gliedern 
getragen wird. Gliickauf, MetallgieBerei und Arma- 
tarenfabrik, Kassol-Rotenditmold.

KI. 49 e, K 38 358. Steuerung fiir Lufthiimmer 
mit zwei jo eino Klappo odor ein Yentil tragenden 
Schiebern, dio zwaugliiulig miteinander verbunden sind. 
Moritz Kroll, Pilsen.

G ebrauchsm ustere in tragungen .

9. August 1909. KI. 24 o, Ur. 385 572. Gas- 
erzeugungsanlage mit im Kreisbogen um das Gas- 
sammolrohr gruppierten Gaserzeugern. Johann Mi- 
chael Schmidt, Ńiirnberg, F laschenhofstr. 17.

KI. 24 o, Nr. 385 573. Gaserzougungsanlage mit 
kreisfiirm ig um oino H allenstiltzsaule angeordnoten 
Gasorzeugorn. Johann Michael Schmidt, Kurnborg, 
Flaschenhofstr. 17.

KI. 24 e, Nr. 385 627. Tiirrahm on fiir Genera
torem Stettiner Cham otte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. 
Didier, Stettin.

KI. 24f, Nr. 385 268. Rost m it im Rahinen ge- 
fiihrten, auswechselbaren Roststaben. C. M as Gruhl 
und Max Diinnebier, F rankenberg  i. S.



18. August 1909. Patentbericht. Stahl und Eisen. 1281

KI. 24f, Nr. 385 327. Rost mit innen liegenden 
Luftkaniilen. Silkeborg M askinfabrik, Silkeborg, 
Danom.

KI. 24 f, Nr. 385 509. Schriigroststab. G. ICuhn, 
G. m. b. H., S tuttgart-Berg.

KI. 31 a, Nr. 385689. YerschlieBbaro Kupolofon- 
duse. W. H. Nieuwonhu vs, Mulheim a. Rb., Deutzerstr. 40.

O esterreich isch e  Patente.
Nr. 862S6. F i r m a  J.  B r a u n ’s S o l i n o  i n 

Schl oB S c l i o n d o r f  bei Yocklabruck (Obor-Oester- 
reich). Spezialstahl fUr Panzerplatten.

Dio aus dou bisher bekannten Stahllogierungen 
hergestellten Panzerplatten setzon der Einwirkung der 
modernon Stahldorngeschosse zu wonig W iderstand 
entgegen. Es iBt nun gefunden worden, daB ein 
Nickel-AYolframstahl von ganz bestim m ter Zusammen
setzung P latten yon auBerordentlicher Hiirte und 
Ziihigkeit liefert, welche selbst von Stahldorngeschossen 
von groBter D urchschlagskraft nur schwach ange- 
griffen werden, trotz ihrer H arto mit W erkzeugen be- 
arbeitbar sind und selbst bei intensivem BescliieBen 
nicht zerspringen. Die Zusammensetzung dieser Spe- 
zialstahlsorte ist folgende :

Eisen e t w a ...............................85,9 bis 86,4
Nickel „ ...............................12,0 „ 12,3
Wolfram etwa ......................  1,2 „ 1,3
Kohlenstoff „ ......................  0,4 „ 0,5
Bei der H erstellung dieses Spezialstahls yerfahrt 

man folgendermaBen: In einem elektrischen Induk-
tionsofen wird kohlenstoffarmos Eiaen bester Qualitat 
unter Zusatz von M agnesia eingeschmolzen. Dem 
Jletallbado wird dann kohlenstoffarmes Forrowolfram 
mit 80 bis 85°/o W olfram und 0,75 o/o Kohlenstoff in 
der erforderlichen Mengo in Form  kleiner Stucko zu- 
gesetzt. H ierauf fiigt man dio borechneto Menge 
von kohlonstoffarmem Ferronickel mit 75o/0 Niekel- 
gehalt hinzu und m acht das Metallbad durch Zusatz 
yon 0,03 °/o Aluminium vor dom Absticlie blasenfrei. 
Sollen Panzerplatten yon der oben angegebenen Zu- 
sammensetzung gehartet werden, so mischt man dem 
Metallbade unter entsprechender Yerminderung des 
Nickelgchaltes eino goringe Mengo, etwa 0,2 o/o, Ya- 
nadium boi, wodurch die Gefahr dos Rissigwerdens 
beim Hiirten verringort wird.

Franzósische Patente.
Xr. 394S74. G e o r  g s - M a r  i o n - B o  r g  w e r k s -  

und H u t t e n - Y o r e i n ,  A .-G . in  O s n a b r u c k .  
Verfahren zum Heizen von Stahlherd-, Warmofen 
u. dergl.

Die Erfindung bozwockt, llochofengichtgaB zur 
Beheizung yon hiittentechnisclien Oefen allor Art, wio 
Schmelzofen, Stahlherdofen, Wiirmofen, keramische 
Oefen, heranzuziehen und besteht darin, daB das Gicht
gas sehr Borgfaltig yon allen Yerunreinigungen, wenn 
angangig, auch yon Kohlensaure befreit wird. Eb 
wird dann entwoder allein oder in Mischung mit einem 
hoherwertigen Gaso (Goneratorgas, Koksofengas usw.) 
Terbrannt. Auch kann bo yerfahren werden, daB zu
nachst nur das geroinigte Gichtgas und spiiter fiir 
den mehr Hitze erfordorndon Teil des Prozesses Gicht
gas in Mischung mit dem hoherw ertigen Gase be- 
nutzt wird.

Britische Patente.
Xr. 21350, vom Jahre  1907. J a c k  R a n d a l l  

C r a w f o r d  i n  M a n h a t t a n ,  Grafscht. Herts. Le- 
gierungsverfahren fi ir  Stahl.

Erfinder weist darauf hin, daB die ublicheMethode, 
Metalle oder Metalloide mit Stahl zu legieren, niimlich

XXX1II.29

, sie in Form yon EiBenlogiorungen dem Stahlbado 
zuzu8etzon, den Uebelstand habe, daB hierbei leicht 
Verlusto durch Oxydation eintroten. E r empfiehlt 
statt dossen Legierungen mit Kohlenstoff oder Stick- 
stoff zu yerwenden und jeno Stoffe ontwodor alB Kar- 
bido odor ais Nitrido einzufiihren, in letzterer Form 
insbesondere dann, wenn eino Yormehrung des Kohlen- 
stoffgohaltCB im Stah l nicht gewiinsclit wird. Der an 
den einzufuhrendon Stoff gobundene Stickstoff soli 
boim Einfiihren in den Stahl alB Gas entweichen.

N r. 2142S, vom Jahre 1907. W i l l i a m  T l i a m-  
l i n s o n  i n  S o a t o n  C a r e w ,  Grafscht. Durham. 
Sinterverfahren fiir mulmige Eisen- oder Mangan- 
erze, Gichtstaub usw.

Erfinder will dio Kosten des Sintorns dadurch 
yerringern, daB er das Gut nicht brikottiert, sondern

i  ~ i -

in Haufen nach A rt dor Roststadel brennt. Es wird 
in gemauorte Grubon a eingefullt, die durch Brottcr b 
unterteilt sind, auBerdem wird eino groBe Zahl von 
Stangen c eingelegt. Sind dio Gruben yollgefullt und 
festgestampft, so wrerden die Stangen c sowie dio 
B retter b horausgezogen, wodurch Kamilo und 
Zwischenraume entstehen, durch die das lleizgas 
zieht und das Brennen der Erzmasso beschleunigt. 
Nach beendetem Brennen worden die einzelnen Blocke 
ausgehoben und in die Hochofen iibergefuhrt.

Nr. 16S07, yom Jahre  1908. E d w a r  d C h a r l e s  
R o b e r t  M a r k s  i n L o n d o n .  Zementierverfahren.

Die P latten a Bollon durch karburierende Gase 
unter boherem Druck 
ais dem der Atmosphiire 
zomentiert werden. Um 
einen solchen iu dem 

Zemontiorbehiilter b 
dauernd aufrecht zu er- 
haltoń, ist lotztorer in ei
nom Ofen c angeordnet, 
in dem gleichfalls ein nur 
wenig niedriger Druck 

unterhalten werden 
kann. Der Brennstoff wird aus dem gogen dio Atmo- 
sphare dicht yerschlieBbaron Behalter d auf den Rost, 
gebracht und dienotige Yerbrennungsluft durch Gebliise 
von e aus eingefiihrt. SchlieBlich ist auch der Kamin 
f  mit einem Regulierschiebor yersehen.

N r. 21103, yom Jahre  1907. F r a n z  D a h l  i n  
B r u c k h a u s e n  a. Rb. Warmofen fiir  Blocke und 
dergl.

Dio iiblichen Rekuperatoren fiir die Luft sind 
ersetzt durch ein liohles Ofengewolbo, das yon der 
Yerbrennungsluft durchstrom t wird. Im heiBeren

j n o L

Teile des Ofens besteht das Gewolbe aus feuerfesten 
Steinen, im kuhleren zwecks besserer W iirmeuber- 
tragung aus Eisen, wobei es zweckmaBig aus dem 
gleichen Grunde nach A rt der Radiatoren ausgebildet 
ist. Die zu erhitzende Luft tritt durch Oeffnungen a 
ein und zieht durch ein Sammelrohr b ab, durch das 
sie zu den Gasbrennern gefiihrt wird.

35
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Statistisches.
Bergwcrks- und EiscnM ttenbetrleb in PreuBon tralirond <les Jahres 1908.*

Nach dor amtlichen Statistik dos Ministoriuma fur Handel und Goworbo** gęstaltotcn sich dio Er- 
gcbnisse dos Borghau- und Huttenbetriebea im PreuBischen Staate wahrend des' vorflo8Bcnen Jahres wio folgt:

G e g c n s ta n d

F o r d c ru n g  
b e z w . E rz eu g u n g :

W c rl iu  
JO

G c g c n s ta n d

F o r d c ru n g  
b e z w . E rz e u g u n g

W e r t  In

Steinkoblen 

Braunkoliloii 

Eisenerze . 

Nickelerzo . 

Manganerzo 

Scbwefelkies 

Roheisen . .

D arunter 
a) GioBeroi- 

Roheiscn

1908
1907
1908 
1907

(1908 
\  1907 
/ |  1908 

1907 
/  1908 

1907
1908
1907
1908 
1907

1908
1907

277 548306 
2681501805

139002378
138044080

55456860
52660597

4311593
5077773

8238
7557

67241
72442

204992
184962

7989260
8626300

1382375
1517966

1413500108
1285962587

137001391
127192622

39818388
50691018

165948
153537
777508
822105

1865401
1590429

511481940
585631696

92089151
109996000

b) GuB waren 
I. Schmel- 
zung

c) Beasenior- 
Roheisen

d) Thomas- 
R oheisen .

0) Stahleisen 
u.Spiogol- 
eisen*** .

1) Puddol- 
roheisen 
(ohne 
Spiegol- 
oison) . .

g) Bruch- u. 
Wascli- 
eisen . . .

1908
1907

1908
1907

1908
1907

1908
1907

1908
1907

1908 
1907

l- l- co o —t O2 C3 66690
67270

422448
478011

4701555
4942511

812714

931140

585783

671855

17697

17546

7341284

7394199

28861457
34144558

279601451
306305243

66669058
83124934

36212972

43964909

706567

701853

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 S. 1475 bis 1476.
** „Zoitschrift fiir das B erg-, Hiitten- und Salinenwesen im PreuBischcn S taate11, Jah rgang  1909,

1. Statiatiache Lieferung, S. 1 bia 28.
*** EińschlioBlich Ferrom angan, Ferrosilizium usw. 

f  Haupt- und Nebenbetriebo.

Aus Fachvereinen.
Am erican E lectrochem ical Society .*

( F o r t s e tz u n g  u n d  Sch luB  v o n  S e łte  1242.)

R. T u r n b u l l a  Abhandlung gibt oinen kurzeń 
Ueberblick iibor dio geachichtlicho Entwicklung, daa 
Prinzip und dio Yorziige dea

Hćroultofens**,
sowio iiber den Stroni- und den ElektrodonTerbrauch 
und iiber die lla ltbarkeit des Ofonmauerwerka.

Zum Einschmelzen und Fertigfrischon von einer 
Tonno Stahl worden in einem 5 t-Ofen bei kaltem 
Einaatz inageaamt 700 Kw-Std. gobraucht; in einom 
15 t-Ofen wiirde der Stromverbrauch bedeutend ge- 
ringor aein. Bei fliiaaigom Einaatz aind in einom 
5 t-Ofen, boi Boachrankung dor Arbeit auf die Riick- 
kolilung, die Entschwefelung und die Doaosydation 
dea Stahlbadea, 140 bia 180 K w-Std. erfordorlich, 
wahrend in einom 15 t-Ofon der Stromyerbrauch vor- 
auaaichtlich nur 100 Kw-Std. botragen wiirde.

D er Eloktrodenvorbrauch biingt von don Bedin- 
gungon ab, unter welchen der Ofen arbeitet. Boi 
kaltom Einaatz betragt der Y erbrauch 27 bis 29 kg 
f. d. t S tah l; boi flii8aigem Einsatz wiirdo man oinen 
Yorbraueh von nur 4,5 bis 6,8 kg f. d. t  liabon, ein- 
schlieBlicli der Elektrodenatiicke, dio nicht aufgebraucht 
werden konnen.

* In dom Referat „ K o n a t r u k t i o n  u n d  B e t r i e b  
<lea G i r o d - O f o n a “ auf S. 1242 in der letzten Nummer 
muB 08 in Zeilo 16 von unten beiBen „ e r n o u e r t 11 
s ta tt „ o r w a r m t " .

** „The Iron A ge“ 1909, 13. Mai S. 1498.

Dio H altbarkeit des Mauorwerks hangt ganz von 
der SorgfaR der Arbeitaweiso a b ; wahrend manche 
Auskloidungen oin Ja h r  halton, niiissen andere in 
droi Monaton orsetzt wTerdon. Das Mauorwerk kann 
leicht nach jedom Abstich geflickt w orden; am moiston 
leidet das Gowolbe, daa gewohnlich einmal im Monat 
orneuort wordon muB; da ein Ersatzgowolbe bereit 
gehalten wird, kann dio Auswrechaolung in einigen 
Stunden goacholien. Ala Auamauorung8material fiir 
don nćroultofon hat sich guter Magnesit, gemiaclit 
m it basischer Schlacke und Teer ais Bindemittol, am 
boston bew iihrt; gebranntor Dolomit kann ebenfalls 
m it gutom Erfolg rerw endot werden.

Dio United States Steel Corporation liiBt zurzeit 
auf den S iid-W erken der Jlliuois Steel Company in 
Chicago und auf den W erkon der American Steel & 
W iro Company in W orcoater je  einen 15 t-Heroult- 
ofen zur Ilerstollung von Schienen- und Konstruktions- 
matorial orrichten. * Bei dor Jlliuois Steel Company 
wird daa im Beaaemerkonverter vorgeblaaeno Metali 
im olektriachen Ofen fertiggefrischt, wobei eine Oxy- 
dationaschlacko zur Entfernung dea Phoaphora und 
eine Deaoxydationsschlacko zur Entfernung dea Schwe- 
fels und der Gase beautzt werden.

Der Ofen iat ein Dreh8tromofon, der den Stroni 
von drei Transform atoren von je  750 Kw erhalt. 
Man liofft taglich 16 Chargen machen oder rd. 240 t 
Stahl horstellen zu konnen. Dio drei Elektroden dea 
Ofens aind die groBton, die bis je tz t in einem festen 
Błock hergestellt w urden; sie haben 600 mm Durch- 
mesaer bei 3 m Lange und wiegen rd. 1450 kg.

* „Stahl und Eisentt 1909 S. 367.
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Auf Anfrago boziiglich der groBtmoglichon Ofen- 
cinlieit sagte Turnbull, daB er die Absicht habe, 
Oofen bis zu 30 t Fassungsyerm ogen zu bauen. Der 
Erfolg hiinge jedoch yon der A rbeit ab, die im Ofen 
geleistet werden soli, d. b. ob oine oder zwei Schlacken 
bonutzt werden sollen. W ird m it einev Schlacke ge- 
arbeitet, so kann man den Bau eines 30 t-Ofens ohno 
Zogern ais moglich bezeichnen. Sollen jedoch zwei 
Schlacken bonutzt werden, so stellt infolgo der Schwie
rigkeiten, dio das Abziehon dor. orsten Schlacke yer- 
ursacht, dor 15 t-O fon anniiliernd dio Grenze dar;  
jedenfalls soli dio Arbeit schneller ais in einem 
30 t-Ofen vor sich gehen. —

Die B e s p r o c h u n g  d o r  A b h a n d l u n g o n  yon 
Stasaano, Keller, Girod und Turnbull wurde oroifnot 
durch Dr. John A. M a t h o w a ,  dor iiber 

E l e k t r i s c h e  S t a h l p r o z e s s o
berichtete.

Dio Notwendigkoit, durch eingehondo Unter- 
suckungen festzustellen, inwiefern bei der Herstellung 
yoii Elektrostabl dor EinfluB oiner neutralen oder 
reduziorenden Ofenatmospharo fiir das FreiBeiu von 
Osyden und GaBcinsclilussen des Endproduktes zur 
Geltung kommt, wird vom R edner stark betont, der- 
selbe regt dann an, diese Yersucke unter Mitwirkung 
Tersckiodonor Worko sowie dor Elcctrockomical Society 
in den Bctriobon selbst auszufiihren.

Die weiteren Ausfiihrungen des Itedners iibor 
die Entwicklung dos eloktrischen Ofens sowio iibor 
dio boi Aus wabi oinos Ofensystoms zu bcriicksich- 
tigendon Gcsichtspunkte und dio Notwondigkeit, don 
iirtlicken Yorhiiltnissen gobiihrond Rechnungzu tragen, 
bieten nichts Neues.

Dr. R i c h a r d s  machto dann einige Angabon 
iibor das Deaoxydation8vorfalircn yon Girod. Letzterer 
bonutzt zur Dosoxydation kein metallisckos Aluminium, 
sondom Legierungen von z. B. 20°/o Mn, 20°/o Si uud 
120/0 Al; eine andero Legierung onthiilt 40 bis 60°/o Si 
und 20 bis 30o/o Al. Silizium wird yorzugsweise in 
Form von 50 bis 900/oigem Ferrosilizium zugosetzt. 
Zur Herstellung von Siliziumstabl bonutzt man 25 bis 
30°/oiges Ferrosilizium.

Girod hat ferner festgestellt, daB der im elektriscken 
Ofen fertigbohandelte vom Konyerter odor Martinofen 
stammondc flussigo Stahl nicht yon so gutor Qualitat 
ist, wio dor direkt aus kaltem Einsatz im elektriscken 
Ofon kergostellte Stahl. Bei gloichor chomiscber 
Zusammensetzung sind dio physikaliseben Eigenschaften 
yorschieden. Eine genaue Erkliirung dieser Erscheinung 
kann Girod nicht geben; er ist der Ansicht, daB der 
Stahl im Konyerter oder Martinofen gewisse Mengen 
von Sauerstoff und Stickstoff aufuimmt, die im elek
trischen Ofen nicht leicht ontforut -werden konnen. 
Girod zieht es daher yor, W erkzeugatahle aus kaltem 
Einsatz im elektrischen Ofen herzustellen; dies ist zwar 
kostspieliger, aber man orzielt bessere Resultate.

Richards wies forner den Einwurf von Turnbull, 
dnB rascher gokiihlte Ilord-Polstiicko zu Storungen Au- 
laB goben wurden, zuriick. —

Die Nachmittagasitzung wurdo eroffnot durch eine 
Kede yon L o u i s  G i nip s on ,  dor die besonderen Vcr- 
hSłtnisse K anadas in bezug auf die elektrische Eisen- 
und Stahlindustrie eriirterte. D arauf beschiiftigte dio 
Aersammlung sich mit vier von G in  yorgolegten Ab- 
kandlungen, dio folgendo Ueberscbriften tru g en :

S i l i c o - Y a n a d i u m ,  Y a n a d i u m ,  F e r r o -
L e g i e r u n g e n  m i t  n i e d r i g e m  K o h l o n -  

s t o f f g e h a l t  
and D

e l e k t r i s c h e  O o f e n  m i t  a u t o  m a t i s c  h o r  
R o t a t i o n  d e s  O f o n i n h a l t o s .

 ̂ Tu derletzteren Arbeit macbt Gin Angaben iibor oin 
A erfahren zur Erzougung einer autom atischen Rotation

des Ofeninhalts. Dasselbe wird besclirieben in An
wendung auf einen Induktionsofen, einen Elektrodenofen 
und einen kombinierten Induktions- und Elektrodenofen. 
Die Oefen yon Gin bestehen aus zwoi oder m ehreren 
zur Aufnahme des Stahles dicnonden Bohiiltern, dio 
durch entsprechend goneigto Kamilo m iteinander ver- 
bunden sind.

Dio folgende Arbeit yon Dr. F . A. K j o l l i n  be- 
bandelto dio

elektrisclion Oefen von Kjellin und 
Rochling-Rodenliiinser

mit Angaben iiber dio Koston dos Nachraffinierens 
yon ThomasfluBeison in Yolklingon. Der Einzolheiton 
wegen yerwoison wir auf die bereits friilier in unserer 
Zeitschrift orschienenen Abhandlungon.*

Sodann boschiiftigto sich C a r l H o r i n g  in soinor 
Abhandlung mit

dor Arboitsgronzo in eloktrischen Oofen 
infolge des ,,P inch“ -Ptiliiiomens.

Dieselbo bebandolt oino miBlicho Erscheinung, 
infolge dereń iiber oine bestimmte Grenze hinaus dio 
Stromstarko uud daker dio Temporatur in einor ge- 
wisson Klasso von elektrisclion Oefen nicht erhoht 
werden kann.

Eino der interessantesten Abbandlungon der 
Sitzung war diejenige yon F. A. G. F i t z  G o r a l d  iibor

dio Anwendung des Lasli-Prozessos** 
im eloktrischen Ofon 

auf Grund dor vom Yorfasser und N i c. B onn  i o angostoll- 
ten Untersuchungen.*** Um einen allgemoinen Uebor- 
blick u b e r  den 1’rozoB zu gewinnon und Yorgloicho 
anstellon zu konnen, wird eiuo Roiho von Zahlentafoln 
gegeben, dio fiir eino Erzougung von 100 t Stahlblockeii 
nach yerBcbiedenon Yorfaliren aufgOBtellt sind. Dio fur 
don LashprozeB gogebenon Zalilon wurden im Betriebo 
gewonnen. In jedem Falle wird der M etailyerlust auf 
annahernd 5 °/o angonommen. Dio boim LasliprozoB 
benutzto Miachung enthalt GuBeisenspano odor granu- 
liertes Roheisen, Erz, Koks uud Kalk. In oinigen 
Fiillen wurden Siigemokl und Teor zugegoboji, orstoroa 
um dio Mischung poroś zu machen und oin lo ich tes  
Entweicben der Gaao zu ermoglichon, letzterer ais 
Bindemittel, wenn oin Brikettieron dor Mischung or- 
wiinscht Bchion. Doch konnen zum Yorgleich das 
Siigeniehl und dor Teor w e g g e la s B o n  worden; obenao 
kann der Kalk auBer Botracht bloiben, da in allen 
ProzeBsen kein groBer Unterscbied im K alkyerbrauch 
bestolit. Die wiohtigen Beatandtoile der Mischung 
sind dann Roheisen, Erz und K oks; allo Bestandteile 
miisBen fein yerteilt sein.

In den angofiikrten Zaklentafeln ist angenommen, 
daB Rokeisen 95o/0, Schrott 100 °/o und Erz 65 o/0 
metalliscbeB Eison enthalten. Folgendo Zahlentafel 1 
gibt die Lash-Miscliung nach prozentualer Zuaammen- 
setzung und ihrem EiBengehalt an.

Z a h l o n t a f e l  1.
% E isen  in

Uolimatcriallcn %  iler Mischunir
Granuliertes Roheisen 23 21,9
E r z .......................................... 60 39,0
K oka...................................... 11 —
K a lk .......................... ^ ___ 6_______ —

InBgeaamt 1Ó0 60,9
Zum Zweck dos Yorgleichs sind dio fiir die ver- 

schiodonen Yerfahren angegebenen Zahlenwerte in 
folgender Tafol zuaam m engcstellt:

* Yorgl. u. a. „Stahl und Eisen“ 1907 S. 1605,
1908 S. 1161 und 1202, 1909 S. 795.

** „Stahl und Eisen“ 1908 S. 443.
*** „Stahl und E isen“ 1908 S. 1888.
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Z a h l e  n t a f  ol 2.
Yergleich dor yerschiodenon Yorfahron zur Erzeugung 

von 100 t-Stahllilocken.

R o h -
m a tc r ia l i e n

im
M a r t in o fe n  
a u s  S c h ro tt  
u .  R o h e is e n

t

im
M a r t in o fe n  

a u s  R o h e is e n  
u n d  E rz

t

im
M a rtin o fe n  
n a c h  d e m  

L a s h -P ro z e C

t

im  E le k tr i 
s c h e n  O fen  
n a c h  d em  

L a s h -  P ro z eC

t

Roheisen 50 94 60,1 40,7
Schrott . 57 — — —
Erz . . . 2 26 75,2 103,0
Koks . . — — 13,4 19,5

Soweit der Martinofen in B etracht kommt, er- 
scheint es klar, daB nach dem Lashprozosso nicht 
m ehr erw artet werden kann, ais das, was in don 
yorgelegten Zahlontafoln angegeben wurde. Es ist 
moglich, daB eino weitere Y erringorung der Roheisen- 
mongo erreicht worden kann. Die Yersuche mit dem 
elektrischen Ofen hingegen sind nicht so weit gofuhrt 
wordon, und os ist dcshalb wahrscheinlich, daB bessore 
Ergebnisse ais dio angegebenen erzielt w>erden konnen. 
So konnte man z. B. don in der Mischung benutzten 
Prozentgehalt an granuliertem  Roheisen yerringorn. 
Diese Moglichkeit regt die interossante F rage a n : 
W arum  iiberhaupt Roheisen yerwenden ? Is t es nicht 
moglich, im elektrischen Ofen eine Charge, bestehend aus 
Erz, Kohlenstoff und Znschliigen zu yerwenden!1 Stassano 
hat diese letztere Frage bejaliend beantw ortet und go- 
zeigt, daB in seinem Ofen aus einer Mischung yon Erz, 
Kohlenstoff und Zuschliigen, bei sorgfiiltigor Boruck- 
sichtigung der Mengenyerhaltnisso, Stahl yon der ge- 
wiinschten Q ualitat orzeugt werden kann. Zur Be- 
antwortung der ersten F rage muB darau erinnert 
werden, daB dio Yersuche yon Lash zeigten, daB bei 
der Benutzung yon Mischungen mit yerschiodenon 
Prozentgohalten an Gufloisenbohrspanen die Mischung, 
welche Bohr wenig oder kein m etallisches Eisen ent
hielt, nicht in befriedigender W eise roagierte. Dieses 
Ergebnis fiihrte zum groBen Teil zur Entwicklung des 
Prozesses in seiner gogenwartigen Form. Dio Gegen- 
w art yon Roheisen in inniger Yerbindung mit der 
Mischung yon Erz und Kohlenstoff befordert in be- 
sonderer W eise die Reaktion zwischen diesen Be- 
standteilen der Charge. Robort Turnbull bat Y er
suche im elektrischen Ofen ausgefuhrt, um die 
Reaktion der L ash-M ischung und die einer Charge, 
welche kein granuliortes Eisen enthielt, zu yergleichen. 
Die erzielten Ergebnisso bestatigten dio W ichtigkeit 
dos Roheisenbostandteils, denn es war nicht allein 
der K raftvorbrauch auBerordontlich hoch, wenn kein 
metallisches Eisen yerwendet wurde, sondern die 
Mischung kochte und schaum te in sehr storender 
Weise, sta tt ruhig niederzuschmelzen, was ein charak- 
teristisches Merkinal der Lash-Mischung ist. W urde 
kein Roheisen benutzt, so war auBerdem dor Elek- 
trodenyerbrauch in einem Ofen, in dem die Erhitzung 
durch den Liehtbogen zwischen Charge und Elektrodon 
geschieht, yiel groBer ais bei Anwendung des Lash- 
prozesses. Die Frago, warum Roheisen iiberhaupt 
benutzt wird, kann daher dahin beantw ortet werden, 
daB die Gegenwart yon Roheisen die fiir die E r
zeugung einer Gowichtseinheit von Metali aus dem 
Erz erforderliclie Energiemenge yerringert, und daB 
sie, da der lleaktionsyorgang ruhiger und schneller 
yerlauft, die anderen mit der Arbeitsweise des Elek- 
trostahlofens yerbundenen Ausgaben yermindert.

R e m  o C a t a n i ,  E lektrom etallurge der Societe 
Elba in Portoferraio, E lba (Italien), legte eine Ab- 
handlung iiber
groCe elektriacho Oefen in der Elektrometallurgie 

des Eisens uud Stahles 
yor, in welcher er Betrachtungen anstellt iiber dio 
Moglichkeit der E rrichtung yon groBen elektrischen 
Oefen. Den sehr groBen elektrischen Kraften, die

mittels Dampf- oder W asserturbinen usw. orzeugt 
werdon, -wiirdon yiel groBere Oefen ais die bis jetzt 
gebauten entsprechen. Nach Catani muB der elek- 
trischo Ofen, wenn er in W ettbewerb m it anderen 
Oefen fiir die Eisen- und Stahlerzeugung treten will, ein 
groBes Fassungsyermogen bei bohem Ausbringen haben.

H e n r y  D. H i b b a r d  hatte
die gogeinyiirtigo Bedeutung dos Elektrostalils 

ais Konstruktionsinaterial
zum Gegenstand seiner Abhandlung gewiihlt.

Im  gegenwartigen Augenblicke, wo dio Hor- 
stellung yon Eloktrostahl anfiingt w irtschaftliche Be- 
doutung zu erlangen, erschoint soino weitore Ent
wicklung durch den Ueboreifer seiner Freunde ge- 
fiibrdet, dio sich m ehr von der jungen Industrie 
yersprechen, ais zu orwarten ist. Es diirfte daher 
angebracht sein, yom gegenwfirtigen Stande der Eisen
industrie ausgehend zu erwiigen, inwiefern durch das 
clektrische Stahlschmelzon Yerbesserungen erzielt 
worden konnen.

Das elektrische Stahlschmelzen ormoglicht es, 
eino groBoro Monge Stahl eino boliebige Zeit hin- 
durch in einer nichtoxydierenden Atmosphiire oder 
bei beschranktem  und regulierbarem  Sauorstoffzutritto 
zu schmelzen oder im Schmelzflusse zu erhalten. Dor 
hierbei erzielte Gewinn kommt mohr in der Qualit<Us- 
yerbesserung ais in einer Yerminderung der Iler- 
stollungskosten zum Ausdruck.

Das MaB der Yerfeinerung, das dem Stahl durch 
dio Ausscheidung der Oxyde yon Eisen, Mangan, 
Silizium usw. yorliehen wTird, kann leider durch Żabien 
nicht ausgedrilckt werden, weil wir keine Methoden 
bositzen, um dereń Gehalt ąuantitatiy  festzustellen. 
Das physikalischo Y erhalten des Stahles boeinflussen 
dio Oxydo dadurch ungunstig, daB sie die Korrosion 
und namentlich Rotbrucli befordern.

Im Nachfolgonden kommt der Yortragende auf 
die Untersuchungen zu spreclien, dio zurzeit im 
A rsenał yon W atertown an Schienenblocken angestellt 
werden, diese erstrecken sich namentlich auf die 
Schlacken- und andere Emschltisse, wie sio in Martin- 
oder Bessemorstahl in m ehr oder minder bctriicht- 
lichem MaBe auftreten und stellen teils Mangansulfiir, 
teils dio obenerwahnten Oxydationsprodukte dar. 
Aus der TatBache, daB bei den in Watertowrn unter- 
suchton Blocken das Motali in der Blockmitte etwa 
15 Minuten liinger fliissig gebliebon war, ais an der 
Oberflache, und hier weniger Yerunreinigungen auf- 
wńes, schlieBt der Yortragende, daB bei liingerem 
Flussigbleiben diese teilweise zur Ausscheidung 
gelangen, und daB bei yorsichtigem Umriihren des 
Stahles yor der E rstarrung das Zusammonballon der 
kloinen Teilchen und ih r Aufsteigen an die Oberflache 
begiinstigt wird. In iihnlicher W eise werden im elektri
schen Ofen die Yerunreinigungen entfernt, oder sie wer
den unter Einwirkung der hohou Tem peratur reduziert.

Die Ausfiihrungen des Y ortragendeu gipfeln in 
der Bobauptung, daB es wie im Elektrostahlofen auch 
im M artinofen moglich sei, durch entsprechend langere 
und geeignete Beliandlung des Motallbades und der 
Schlacke die Oxyde zur Ausscheidung zu bringen und 
ein dem E lektrostahl ahnliches M ateriał zu erzeugen.

Man hat es beim basischen Martinofen in der 
Hand, den Phosphorgehalt auf 0,01 bis 0,02 °/o ber- 
unterzubringen, solche geringeu Mengen konnen ais 
durchaus unschadlich und ihre Entfornung im Elektro
stahlofen ais zwecklos angesohen werden.

In bezug auf den Schwefol kommt dor Yor- 
tragendo zu densolben SchluBfolgerungen: daB er
in kleinen Mengen unschadlich ist, und der Ent- 
schwefelung im Elektrostahlofen, so erfolgreich sie 
sich auch durchfiihren laBt, keine industrielle Bedeutung 
zugeschrieben werden kann.

Man spreche noch yon w eiteren Yorziigon des 
elektrischen Ofens, yon gewissen giinstigen, den olek-
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trolytisclien Yorgiingen iihnlichen Einwirkungen. Ob 
dieselbon iliro Berecktigung liaben oder nicht, bleibe 
dakingestellt. Yorliiuflg handelt es sich darum, die 
Frage zu boantworten, ob dor E lektrostahl in seinen 
Eigenschafton dem durch dio anderen Yerfaliren, boi 
denBelben odor niedrigeren norstollungskoston or- 
zeugten Stahl Uborlegen ist, bovor dor Eloktrostahl- 
ofen fiir die Erzeugung von Konstruktionsmatoriai in 
Betracht kommt.

Zum SchluBse wird darauf hingowiosou, daB dio 
doutsehe Eisenbahnyorwaltung fiir Elektroataklsckienon 
einen Ueberprois von etwa 17 J6 f. d. t  l)ozahlt und, da 
zurzeit eine litngere Botriobsdauer diesor Schienen 
noch nicht orwiesen sei, diosor Ueberpreis keine Yer- 
giitung fiir eino orwiesenormaBen bessere QualitSt, son
dern wohl oino staatlicho Untorstiitzung fiir dio For- 
derung dor Eloktrostahlindustrio bedeuto. —■

In dor an dio obigen A rbeiten anschlieBenden 
Besprechung wurdo nichts wesontlich Noues vor- 
gebracht. Auf den yon Ilibbard ausgesproclienen 
Zwoifol, ob die Nachbehandlung des Stahlos im elek- 
triachen Ofen dio Kosten wrort sei, erwidorte Richards, 
daB die bosto Antwort das Bostehen von etwa 80* in 
regelmaBigem industriellem Botrieb befindlichen clek- 
trischen Oefen sei.

Die Arbeiten, die sich unm ittelbar mit Eisen und 
Stabl beschaftigton, wurden zum AbśchluB gobracht 
durch einen Beitrag yon A n t k o n y  Y i c t o r i n ,  in 
welchem dio H erstellungskosten von StahlguBstiicken 
durch die yorschicdenen im Martinofen, im Klein- 
konyerter und im elektrischen Ofen bcnutzten Y er
fahren eiuer Besprechung untorzogen werden. W ir 
miissen es uns yersagen, auf die hier nur kurz er- 
wiiknten Arbeiton naher einzugehen; os Boi dieser- 
halb auf die gonauen SitzungBberichte hingewieson. —

Die 15. llauptyersam m lung der American Electro- 
ckemicalSociety war die gliinzendsto seit dem sieben- 
jahrigen Bcstehen der jungen riihrigen Gesellschaft 
und bedeutet einen groBon Erfolg in jeder Ilinsicht. 
Die Arbeiten iibor dio E lektrom etallurgie des Eisens 
und des Stahles sowie auch das iibrige Programm 
boten yiel Anziohendes, so daB die Yersam mlung sich 
eines zahlreichen Besuches in allen Sitzungen zu 
erfreuen hatte.

Dio elektriscbe lioheisenerzeugung hat in grofierem 
MaBstabe Eingang in Schweden und in Kalifornien ge
funden. Die bonutzten Oefen sind liingore Zeit in kon- 
tinuierlichem Botriebe gewresen und ein Yergleich der 
beiden Ofenkonstruktionen ist nicht ohne Interesse. 
Bcide Oefen stellen eine Kombination des Hochofens und 
des elektrischen Ofons dar ;  sie bestohen aus oinem 
kohen Schacht, der iiber oinem groBen Schmelzrauni 
steht, in den dio Elektroden kineinragen. Beide Oefen 
yerwenden Diisen, jedock zu yersckiedenen Zwecken. 
In dom schwedischen Ofen werden die aus der Gickt 
entweickenden Y erbrennungsprodukte wieder in den 
Schmelzrauni eingeblason, um das Gowolbe des 
Schnielzraumoa iiber den Elektroden zu kiihlen. In 
dem kalifornischen Ofen wird Luft in den Schacht 
oingeblasen, um das Kohlenoxyd zu Kohlensaure zu 
Yerbrennen und die Beschickung yorzuwiirmen. Dio 
?on Rickards yorgescklagene Kombination des llock- 
ofens und des eloktriscken Ofens durck Einfiikrung 
eloktriscker Hitze in die Diisen zur Erkokung dor 
Wirtsckaftlickkeit des Betriebes ist ebenfalls von 
Interesse.

Die Arbeiten iiber elektrische Stalilerzeugung 
waren yon groBerer, praktischor Bedeutung und be- 
gogneten daher allgemeinem Interesse. Da alle Stahl- 
ofentypen in einer oder m ehreren Arboiton behandelt 
wurden, so bot das Program m  oine sehr guto Ueber- 
sicht Uber den gegenwartigen Stand diesor neuen und 
schnell wachsenden Industrie. Das groBe Interesse, 
das die Eisen- und Staklindustrio an der Elektrostahl-

darstellung nimmt, wurde bezougt durck den zahl
reichen Bosucli dor Yersammlung und dio Anwesen- 
hoit yon einem odor mohroren Y ertretorn oinea jeden 
bedoutenden Stalilkonzorns. Es ist daher orstaunlich, 
dali im AnschluB an dio Yortrago, abgosehen yon 
oinigon kurzeń Bomerkungon, keine wirklicke Dis- 
kussion stattfand, besonders auch in A nbotracht dor 
groBen, Zwischen den Yortrotorn dor einzelnen Ofen- 
Bystemon bestohenden Konkurrenz.

I l i b b a r d  entwickolte in Beiner A rbeit neben rich- 
tigen auch irrigo Ansichten. E r yerneint zwar nicht, 
daB man im elektrischen Ofen manches erreichon 
kann, aber or zweifelt, ob dio Kosten der Nach
behandlung des Stahlos des Preises w ert sind. Die 
Herstellung der Elektrostahlschienen ist noch nicht 
alt gonug, um einon bestimmten SchluB ziehen zu 
konnen. Dio beste Antwort auf dio kritischen Be- 
merkungon von Hibbard ist die Tatsache, daB sich 
zahlreicho Elektrostahlófen in Botrieb befinden und 
fortwahrend neuo Oefen gebaut worden.

Bei der Einschatzung der Bedeutung der Elektro- 
stahlorzeugung darf nicht iibersehen werden, daB dor 
Elektrostahlofen nicht andere bostehende Anlagon 
yerdriingen, sondern zu ihrer Erganzung dienon soli. 
E r scheint sogar bestimmt, das Yerschwinden altor 
A nlagen zu yerhindern, da er dom Konyerter neue 
Lobonsbedingungen yerspricht. Dio allgemeine Ten- 
denz der letzton Jah re  ging in Amorika dahin, den 
Konyertorstahl aufzugeben und zum M artinstahl iiber- 
zugehen. Die Nackbehandlnng des fliissigen, aus dem 
Konyerter stammenden Stahles im elektriscken Ofen 
wird jedock allen Anforderungen geniigon. Diese Tat- 
sacke sowio das unleugbare Stroben, Stahl von besseror 
Qualitiit fiir allgemeino Zwecke zu yerlangen, sind 
yon der groBten Bedeutung zur Beantwortung der 
Frage, ob die Kosten des Elektrostahlfrischens des 
Preises wert sind.

Im  AnschluB an die Sitzungen wurden an den 
yerschiedenon Tagen elektrochemiscko und elektro- 
metallurgiacko Anlagen besichtigt. Mit der Y er
sammlung war auch eine kleine Ausstellung yon 
Erzeugnissen des elektrischen Ofens yerbunden.

F. Schroeder.

Verein zur Befórderung des Gewerbfleifies .
U nter Hinweis auf unsore kiirzlicken Mitteilungen* 

iiber ein Preisausschreiben
mochten wir noch darauf aufmerksain machen, daB 
die Bewerber aufgefordort w erden, sich bis zum
1. Januar 1910 beim Vorstande des Yeroins zu 
melden. Nach den Bostimmungen des Yereins -wird 
der Technischo AussehuB desselben iiber oine Aus- 
wahl unter den Beworbern BeschluB fassen und den 
Bowerbern weitere Mitteilungen senden. Der Aus- 
sckuB kat auBerdem das Reckt, ikm geeignet erachei- 
nendo Personen besonders zur Bewerbung aufzufor- 
dern. Dio yorgeschlagenen Bewerber haben alsdann 
eine ausfiihrliche Disposition einzureichen und den 
Zeitpunkt der beabsichtigten Fertigstellung der Arbeit 
anzugeben. Im iibrigen behalt sich dor Yoratand die 
endgiiltige Auswahl des Bewerbers ohno Angabe von 
Griinden yor. Das ausgesetzte nono rar wird ausge- 
zahlt, wenn die Arbeit rechtzeitig oingeht und den 
Anapriichen des Tecknischen Aussckusses geniigt. 
Die Arbeit wird durch Zahlung des Honorars Eigen- 
tum des Vereins.

XIII. Internationale W anderversam m lung  
der B ohringenieure  und Bohrtechniker .

Die Yersammlung findet in den Tagen yom 15. 
bia 27. August 1909. in Halle zugleich mit dor 
XY. ordentlichen Generalyersammlung des Yereins 
der Bohrtechniker statt.

* , Stahl und Eisen" 1908 S. 1469. * „Stakl und Ei3en“ 1909 S. 1085.
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Umschau.
Das Kloingeftige (los Portlandzomontes.

U nter diesem Titel hat Dr. E. S t e r n  eino Ar
beit Y c ro f fe n t l i c b t ,*  auf deron Inhalt nachfolgende 
AuBfiihrungen zuriickkommen:

Die mikroskopische Untersuchung von M ineralien 
und Gestoinen wird seit geraum er Zeit in der WoiBe 
ausgefiihrt, daB man dtiniie SchlifFe des M aterials in 
durchfallendom polarisiertem  Lichto betraehtot. Man 
ist hiordurcli in der Lago, die Minoralien nebenein- 
ander zu unterscheiden und auch dereń innere Struktur, 
z. B. Zwillingabildung dor einzelnen ICristalle, falis 
solche Y o r l i e g e n , dcutlich festzustellen. Natiirlicli 
versagt diese Metbodo, wenn das zu untersuchendo 
M ateriał undurchsichtig ist, wio z. B. alle Motallo. 
Fiir solche Falle hat man eine andero A rt der mikro- 
skopischon Untersucbung ausgearbeitet. Man schleift 
an dem zu untorsuchonden M ateriał eino Bpiegelnde 
Flacho an und atzt diese durch Behandeln m it g e -  
eigneten Chemikalien, dio gegebenenfalls die G ofiigo- 
beatandtoilo verschieden stark angreifen und sio auf 
dioso W eise im auffallendon Lichto reliefartig  hervor- 
treten  lassen. Diese Methode hat fiir den Metallurgen 
eino auBerordentlicho Bedcutung gewonnon, da man 
durch Bio mit groBor Gonauigkeit Schlusse auf dio 
Yorbehandlung und dio Eigonschaften der Metallo und 
ihror Legierungen ziehon kann.

In der Zomentuntersuchung ist bisher nur dio 
zuerst erwahnte Methodo angowendet wordon, da nichts 
einer Beobaclitung in diińnen SchlifFen entgegensteht. 
L e  C h a t e l i e r  und T o r n e b o h m  boroits konnten 
im Portlandzem entklinker Yerach iedeno  wohlcharak- 
terisiorto Mineralion feststellen. Yon diesen ist der 
Alit dorjonigo Bestandteil, der dio hydraulisohen Eigen- 
schaften des Zomentos bodingt. DumiBchliffo von ab- 
gebundenem Zement liolien deutlich erkonnen, daB die 
A litkorner durch das W asser oberflachlich zersetzt 
wordon waren, und daB dioso Zersetzungsprodukte die 
Y erkittung der ganzen Masse herbeigefuhrt hatton. 
Trotz diosor Feststellung besitzt man auch houto 
noch nicht eine einwandfreio Erkliirung fiir dio 
Yorgiingo wahrend dos Abbindens und Erluirtens 
des Zementes.

A ngeregt durch dio groBen Erfolge, welcho dio 
zweite yorhor erwahnto U ntersuchungsart, dio Be- 
obachtung Yon angeatzten Schliffen im auffallendon 
Lichte, in der M etallurgie errungen hatte, yersuchto 
Dr. E. S t o r n ,  diese Methode auch zur Zoment- 
forschung horanzuzichen. Es iet zunachst nicht recht 
einzusohon, warum er in diesem Falle auf die groBen 
Vorteile, die gerade dio Beobaclitung im durchfallen- 
deu polarisierten Lichto bietet, ohne zwingende Griinde, 
wie sie fiir undurchaichtige Mineralien Yorhanden sind, 
verzichtete. E r stellte feBt, daB das Kleingefiige aller 
Portlandzem ente ein stets iihnliches typisches Bild er
g i b t  und daB im erhiirteten Zement ein schwer iitz- 
barer Bestandteil, dor Alit, sich allmahlich in einen 
leichter atzbaren umwandelt. Dieso Umwandlung ist 
nichts Neues, da man sie bedeutend genauer und deut- 
licher bei der Beobachtung in Diinnschliffen schon 
l a n g o  f o B tg e s t e l l t  hat. Recht b e m e r k e n s w e r t  i s t  nur, 
daB nach dem Sternschen AetzYerfahron die Alit
korner eine deutlich sechsseitige Kristallform  zeigen, 
obwolil doch der K linker, der in der I l a u p t s a c h e  
aus ihnen zusammengesetzt ist, einen auBerst inten- 
siYen MahlprozeB durchgem acht hat.

Dr. Stern hat seine Untersuchungen auch auf E i s e n -  
P o r t l a n d z e m o n t  auBgedehnt und gefunden, daB

* „Milteilungen aua dem Kgl. M aterialprufungs- 
am t GroB-Lichterfelde W ostu 1909 Ileft 1 S. 7; Y e rg l .  
„Stahl und Eisen“ 1908 S. 1512.

man don Zusatz an Hochofcnschlacko durch eine 
Aetzung m it FluBsiiuro qualitativ deutlich foststellen 
kann, vorausgesetzt daB die H ydratation dor Schlacke 
noch nicht zu woit fortgeschritten ist. Um im Eisen- 
Portlandzom ent dio w assergekornte, alao Yorwiegend 
glasig orstarrto Hochofenschlacko qualitativ nach- 
zuweisen, ist es aber wirklich nicht notig, daa recht 
kompliziorto Sternscho Y erfahren anzuwenden. In 
den woitana meisten Fallen goniigt hierzu schon, don 
Riickstand des Zementes auf dom 5000-Maschensiob 
im Pólarisationsm ikroskop zu betracbten. Man kann 
dann Belir doutlich dio scharfkantigon, nicht polari- 
siorendon Schlackonsplitter Yon den stark  polarisieren- 
den odor undurchsichtigen Klinkertoilchen unterschei- 
don. Zweifellos ist man forner durch dio Schwebe- 
a n a l y s ó . i m s t a n d o ,  daB Vorhanden8ein von Hochofen- 
schlacko im Portlandzem ent qualitativ festzustellen. 
Nach beidon Methodon laBt sich schnoll und sicher 
arbeiten. Auch in Diinnschliffen von abgebundonen 
Zementen sind dio oborfliichlich h y d r a t i B i e r t e n  glasigon 
Schlackenteilo sehr deutlich orkonnbar.

Nun glaubt Dr. Stern forner, daB man nach seiner 
U ntersuchungsart auch auf dio Mengo der zugosetzten 
Schlacko bestimmto Schliisso werdo ziehon konnen, 
wenn man dio Schlilfo m it solchen m it bokanntem 
Schlackengehalt Yergleicht. Die Yon ihm angefiihrten 
Yoraucho iibor diesen Punkt berechtigon allerdings 
keinoswogs zu diesen Hoffnungen. Ein Erfolg in dieser 
R ichtung orscheint auch Yollig ausgeschlosson. Zu- 
nachst kann ein Y erfahren, das auf oiner bloBon 
Schatzung nach dem AugenmaB boruht, niem als zu 
genauen Ergebniasen fiihren. Ferner muBten zu don 
Yergleichapraparaton atots Schlacken Yon der gleichen 
chcmischen Zusammonsetzung, yon gloichor physi- 
kalischor Beschaffenheit und von der gleichen Mahl- 
feinhoit bonutzt werden, da joder dieser drei Punkte 
Yon groBom EinfluB auf die Hydratationafahigkoit und 
Geschwindigkeit der Schlacken ist. Dieso Bcdingungen 
sind aber unmoglich zu erfullen. Es ist also nicht 
anzunehmon, daB auf diesem W ego daB lang orstrebte 
Ziel, dio quantitativo Bestimmung des Scblacken- 
gelialte8 im Zemente bis auf eine Genauigkeit yoh
1 bis 2 % , erreicht werden wird.

Die Sternschon Untersuchungen haben somit keine 
neuen Tatsachen zutage gefordert. Auch kann man 
boi ihnen nicht Yon einer YerbesBerung oder Yer- 
einfachung gegeniiber den schon vorhandenen Untor- 
s u c h u n g B m o t h o d e n  sprecben. p r ^ r

GioDhalleukran fiir Hocliofon mit Sclilagwork nnd 
Lasthebomagnet.

Daa Raumen der HochofengieBbetten wird zur- 
zeit im allgemeinen in der W eise yorgenommen, daB 
entweder dio Masseln m it Handhiimmern im GioBbett 
von einandor getrennt werden und dann in bereit- 
stehende W aggona geladen werden, odor daB mit 
einem K ran die zuaammenhangenden Maaseln nach 
dem Maaaolbrecher geschafft, dort gebrochen und 
weiter durch andere Hilfemittol verladen werden. 
Beide Y erfahren sind zeitraubcnd und erfordern eino 
groBere Anzahl yoh  menschliclien Hilfskraften, Yon 

dereń LeistungBfaliigkeit einerseits dio Raumungs- 
koaten und ferner die Aufeinanderfolge der Abstiche 
abhangig ist. Die auBerordentliche Leistungafahigkeit 
der neuen, von der A k t i e n g e s e l l s c h a f t  L a u c h -  
h a m m o r  in Lauchliam m ergebauten Lasthebomagneten 
hatte dio Ausfiihrung einer eigenartigen Krananlago 
fur ein bedeutendes lothringischea Hochofenwork zur 
Folgę, dio wegen ih rer ZweckmaBigkeit und wirt- 
schaftlichen Yorteile ais vorbildlich fur ahnlicho An
lagen zu bezeichnen ist.
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A b b ild u n g  1. G le f lh a lle n ltra n  m it  S c h la g w e rk  u n d  L a s th c b c m a n g n c t .
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Abbildung 1 zeigt oine pbotographische Auf- 
nabme dieser K rananiage, wiibrend in Abbildung 2 
die Gesamtanordnung dos GieBbettes mit Laufkran 
und Yerladegleis scbematisch dargestellt ist. Letzteres 
ist so angebracbt, daB die Massein obne wesentliche 
H ebearbeit in den W aggon geworfen werden konnen. 
Auf dem K ran sind zwei Laufkatzen m it gesonderten 
Fuhrerstanden angeordnet, von denen die eine nach 
dem Ofen zu gelegene, m it doppoltem Schlagwerk aus- 
geriistet ist, wahrend die zweite Katze mit einem 
Lasthebem agnet, System Lauchhamm er, versehen ist.

Der Arbeitsvorgang ist fo lgender: Dor auf der
erBtgenannten Katze befindliche Fiihrer fiihrt mit dem 
Doppelschlagwerk uber den Jlasselstrang entlang, 
abwechselnd die kombinierten Hebel fiir das Schlag-

A b b ild u n g  2 G le B h a llc n k ra n .
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w erk und die Katzonfalirbowegung betiitigend. Auf 
diese W eise wordon gleichzoitig zwoi Masselatriingo 
in kiirzester Zeit zerschlagen, und zwar in Liingen, 
die Yorlier genau bestim mt werden konnen. W iihrend 
die Schlagwerkskatze in gemilfiigter Geschwindigkeit 
fortlaufend nach dem Ofon zu arboitet, beginnt nach 
don ersten Schliigen die zweito ICatzo unter besonderer 
F iihrerleitung das Abraumon dos GieBbottes und das 
Yorladen dor Masseln. Dor Lasthebcm agnet hiingt 
an oinem starren, in Rollen gefiihrten Gestange, er 
wird bis auf oinigo Zontimeter iiber dio Masseln go- 
senkt und dann olektrisch erregt. Dio Masseln 
springen m it groBor Energio aus don Kokillen und 
worden durch dio ICraftlinien featgehalten. Dor Magnet 
wird nun etwas angehobcn und dio Iiatze fiihrt m it 
sehr groBer Geschwindigkoit iiber den W aggon, wo 
der M agnet vom Netz abgoschaltot wird und die 
Masseln fallen liiBt. Tm Gogonsatz zur Schlagworks- 
katze m acht also dio M agnetkatze eine Pondol- 
bewegung m it sehr hoher Geschwindigkoit, so daB 
beide Katzen bei ihrer Arboit sich gegenseitig nicht 
stiiron. Die Kranfabrbowogung wird vom Fiibrer der 
M agnetkatze gesteuert und hat boi dor sehr geschickt 
gotroffenen Anlago des Yorladegleiscs nur nebenaach- 
liche Bedeutung.

Schon gleich nach Inbotriebnahmo des Krancs 
wurde eine wesentlicho Betriebsersparnis erzielt, ob
wohl die K ranfiihror noch nicht besonders eingefahron 
waren, und die Anordnung der Kokillen dem neuon 
Transportm ittel noch nicht yollstandig angepaBt war. 
Zum Schlagen und Yerladen eines Abstichos vón etwa 
35 t  brauchte ein K ranfuhrer und ein junger Arbeiter 
ungefiibr 2'/a Stunden; das Abspritzen Bowio das 
Richten und Auswechseln dor schadhaften Kokillen 
konnte bequem von denselben Leuton ausgefiihrt wer
den, so daB wenigstons 4 bis 5 Mann, die sonst die 
schworsto Arboit Yorrichten muBten, frei wurden. Es 
liiBt sich mit Sicherbeit annehmen, daB nach oiniger 
Uobung das Schlagen und Transportieren eines Ab- 
stiches in 1 ‘/a big 2 Stunden erledigt worden kann, 
uud oin Kran fiir drei Ofenhallen ausreiobt. In man- 
chon Fallen, wo das Ausrichten der Kokillen zu zeit- 
raubend ist, wird es sieli empfehlen, dio Schlagwerks
katze auf einen besonders leichton K ran zu sotzen, 
und so Yollstandig unabhangig Yoneinander Sclilag- 
w erkseinrichtung und M agnetYerladung gleichzeitig 
arbeiten zu lassen. Diese Konstruktion wird beson- 
derB fiir ZentralgieBliallen geeignot sein, bei welcben 
auf YcrhaltnismaBig kleinem GieBbett die Erzeugung 
m ohrerer Oefon a b g eg O B s en  wird. Die GieBhallo ist 
doppelseitig oingerichtet; die eine Halfte dient zur 
Aufnahme eines Abstiches, wahrend die andore Halfte 
in der Zwischenzcit geriiumt und fiir einen neuen 
Abstich wieder Yorgorichtot wird. F ur oinen odor 
zwei Hochofen wird oa goniigon, Schlagwerk und 
M agnethubwerk auf einer Katze zu kombinieren und 
die Gesam tarbeit des Zorschlagens und Abriiumens 
von einem ICraufiihrer ausfiihren zu laBsen.

Sprodigkeit von Bsindstalil.*
Im  Koniglicben M aterialpriifungsamt zu GroB- 

Lichtorfelde W est wurde yoii E. H e y n  und O. B a u e r  
oin Stiick Yornickelten Bandstahls untersucht, das im 
Einlioferungszustand einon hohen Grad von Sprodi"- 
keit aufwios; man glaubte, „daB der Stahl durch dio 
Siiurewirkung de3 YornicklungsprozesaeB Yerdorben 
w ar“. Die angestolltcn Hin- und Her-Biegeproben 
mit dem M ateriał im Zustand der Einlieforung sowie 
nach dem Anlassen bei yerschiedenen W iirm esradon 
ergaben, daB m it stoigendor AnlaBhitze von 250° C 
an biB 750° C oine Steigerung dor Biegungsfiihigkoit

* „Mitteil. a. d. KOnigl. M aterialprufungsam t“ 1909,
II. u. III. Heft, S. 13G bis 138.

eintrat. Die hohe Sprodigkeit des M aterials war also 
nicht oine domselben ais solchem zukommende Eigen- 
schaft, sondern war durch irgendeine Behandlung, die 
das M ateriał durchgem acbt hatte, bedingt. W iire die 
Siiurewirkung des Yernickelungsprozeases die Ursache 
gewesen, dann liiitte durch Anlassen bis 200° C eine 
wesentliche H erabm inderung dor Sprodigkeit eintreten 
miissen, was jedoch nicht der Fali war. Dio mikro- 
graphische Untereuchung eines mit alkoholischer Salz- 
siiure gciitzten Scliliffes ergab ein Goftige aus schwach 
gelblich gefiirbtem Martensit. Es muBte also ein Ab- 
scbreckon des M aterials von einem oberhalb 700° C 
liegenden W arm egrad stattgefunden haben.

Roston ron Eisen und Stulił.
E d w a r d  C r o w o  yeroffentlicht in den „Pro- 

ceedings of tlie CleYeland Institution of En g ineers“ * 
einen Beitrag zur Rostfrage, betitelt „Korrosion von 
EiBen uud Stahl", aus dem hier das W ichtigste mitge- 
te ilt werden soli.

In englischcn Fachkreison wird yielfach ange- 
nommen, daB Aluminium, M angan, Antimon und 
Arsen in Legierung m it Eisen don Rostangriff durch 
W asser und wiisaerigo Salzloaungcn beschlounigen, 
wiihrend Nickel, Kobalt, Zinn, Kupfer, Chroni und 
Phosphor in Legierung mit Eison dio Rostneigung yor- 
mindern.** Crowo yersucht nun festzustollen, ob dieso 
Annalimo fiir Nickelstahl mit etwa 3,5 °/» Nickel zutrifft. 
E r Ycrwendoto fiir seino Rostyersucho vier -yorschie- 
deno Nickelstahlbleche und zwei nickelfreio kohlen- 
'stoffarme Bieche. Die Analysen sind in Zahlentafel 1 
zuaammengestellt.

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

Kickelstahlblech Kohlenstoff-
materlal

C. D | F. F. j G. II.

% 1 % 1 %

a. n.

%

Bleche
K.L.5I.N.

%

Blocbc
O.P.Q.U.

%

Kohlenstoff. . 
Siliziuin . . . 
Phosphor. . . 
Schwefel . . . 
Mangan . . . 
Nickel . . . .  
Kupfer . . . .

0 ,4 2 0  0 ,4 2 0 ^ ,3 8 0  
0 ,1 1 2  0 ,1 1 2 |0 ,103 
0 ,0 7 5  0 ,0 7 1 10,0 7 2  
0 ,0 4 1  0 ,0 4 4 j0 ,0 4 4  
0 ,4 3 1  0 ,4 3 1 |0 ,431  
3 ,5 6 G '3 ,5 4 7 ,3 ,5 8 7  
0 ,0 7 7  0 ,0 7 0  0 ,0 7 3

0 ,3 7 3
0 ,101
0 ,0 7 0
0 ,051
0 ,4 3 0
2 ,9 1 2
0 ,0 7 5

0 ,1 0 5

0 ,0 5 4
0 ,0 5 7
0 ,5 0 4

0 ,0 8 3

0 ,1 4 0

0 ,0 7 0
0 ,0 4 5
0 ,431

0 ,1 4 3

Aus obigen M aterialien wurden Plattclien von 
'12 und s/s Zoll Dicko abgeschnitten.*** Sie wurden
gewogen und an Glashaken an dor Seite eines Scliiffes
in Seowasser oingehiingt. Sie yerblieben 5 Monate
im AYasser. Nach dieser Zeit wurden sio horaus-
genommen und zuriickgewogen. Die gefundenen Ge- 
wichtsverluste sind in Prozonten des urBprunglichon 
Gewichtes in Zahlentafel 2 zusammongestellt.

Crowe schlieBt aus seinen Versuchen, daB im 
Seewasser die rostschutzende W irkung yon etwa 
3,5 %  Nickel, wenn sie iiberhaupt yorhanden ist, nur 
so unbodeutend ist, daB bio praktisch nicht in Frage 
kommt. E r erwiihnt noch eine Anzahl w eiterer Roat- 
yersucho Yon J . E. S t e a d  und yon D i e g e  1 und kommt 
endlich zum SchluB, daB es nach dem derzeitigen

* 1909, Februar- und Miirzheft.
** DaB dieso Annahme fiir Mangan und Phosphor 

in gewohnlichem Leitungswasser innerhalb der Grenzen
0,4G bis 3,08 o/o Mangan und 0,072 bis 3,38 o/o Phos
phor nicht ohne weiteres zutrifft, ist bereits yon
E. H e y n  und O. B a u e r  festgestellt. (Yergl. »Ueber 
den Angriff des Eisens durch W asser und wasserige 
Losungenc. „Stahl und Eisena 1908 S. 1564 ff.)

*** Nahero Angaben iiber die Abmessungen der 
Probeplattchen w erden yom Y erfasser nicht gemacht.
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Z a h l e n t a f e l  2.

Stande der W issenschaft koinen Stoff gibt, der in 
Legierung mit Eisen einen wirksamen Sehutz gegen 
Zerstorung dea Eisens durch Rosten bowirkt. Die 
einzige Moglichkeit, das Eisen vor dem Yerrosten zu 
schtttzen, ist nach Crowe ein guter Scliutzanstrich.

Zum SchluB bringt er einige Beispiele von stark 
YorroBteton Schiifsblcchen. o. Bauer.

Gleitwidorstand yon Niotrorbindungon.
Cli.  F r e m o n t *  geht in der Einleitung des Bo- 

richtes iibor swine Yersuche zunachst auf die friilieron 
diesboziiglichen Yersuche von lo  C r e u s o t , * *  C o n -
s i d £ r o , *** D u p u y , f

a. W  ]| .................J
c ::---- j

Abbildung 1. Kinrichttinp z tir Untcr- 
suchung des Glcitwidcrstandcj.

S c h r u d e r  v a n  d e r  
K o l k f f  und v. B ac li 
ein nnd beachroibt 
danach dic von ihm 
zurU ntersuchung des 
Gleitwiderstandosbo- 
nutzte Einrichtung 
(Abbild. 1). Sie bo- 
steht aus drei Blech- 
lasclion a, b, c, dio 
durch einen oinzigen 
Niet zusammonge- 
halten werden. Zwi- 
Bclien don einzelnen 
Laschen sind rundo 
Blochplatten d und o 
nngeordnet. Dio La- 

echen b und c wurden in w agorechter Lago zwischen 
Iliir und AmboB eines Dampfhammors eingespannt 
und das freio Ende der Laache c durch Gewichte P  so 
lango belnstet, bis oino augenfiilligo Drehung der 
Lasche a  um den Niet erfolgt war. Diese Drehung 
wurde nach Zuriicklcgen oinea goringfiigigen Dreh- 
weges durch den Anschlag h begrenzt, so daB es 
moglich war, an der gleichen N ietverbindung wieder- 
holto Yorsucho auazuluhren.

Gegen diese Yersuchseinrichtung lassen sich 
mancherlei Einwande machen. Um den Gleitwider- 
Btand fur 1 qcm N ietąucraclinitt auszurechnen, nimuit 
F r ó m o n t  an, daB sich dor durch die Acliaialspan- 
nung des Nietes erzougto Druck gleichmaBig auf die

* „Bulletin do la 
Nr. 4 S. 053 bis 712.

**11. L e b a s t e n r :  „Los M ótaus 
unWersello de 1878“ S. 105.

*** „Annales des Ponts et Chaii8sees“ 188G, Januar, 
S. 103.

f  31. D u p u y : „Memoire sur la rósistanco des 
rivetg“. „Annales des Ponts et Chaussees" 1895.

f f  „Le Genie civil“ 1897, 25. Dez. — W oitere 
Literaturquollon siehe „Stahl und E isen“ 1909 S. 1144.
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a l’Exposition

Gesamtflache der runden Schoibon d und o verteilt. 
Diose Annahme diirfte nicht zutreffon. Fornor ver- 
stiiBt die Yersuchsanordnung von Frem ont gegen einen 
dor Hauptgruudsiitzo joder VersuchsauBfiihrung, niim- 
licli die Beanspruchung boi den Yersuchon so zu 
wiihlen, -wie sio don tatsachlichen Yerhaltniasen ont- 
spricht. Hior erfolgt eine D r e h u n g  dor Bleche um 
den Niet, dio tatsilchlich nicht Yorkommt. Der Ein
tritt dos G le i te n B  wurde ferner durch Beobachtung 
dor augonfillligen Drehung dor Laschon festgestellt. 
Tatsiichlich tr itt nicrkliches Gleiten schon viol friiher 
auf, und um den E intritt des Gleitens fostzustellen, 
genugen nicht dio ublichen MeBapparate, sondom es 
sind sehr enipfindlicho MeBapparato orforderlich. *

W enn nach dem obon Gesagton die yoii F rśm ont 
angogebonen, auf 1 qcm Nietąuerschiiitt bozogenen 
Gloitwidorstandszalilon zahlenmiiBig durchaus keinen 
W ert habon, so gestatten die Angaben yoii Frem ont 
donnoch immorhin oinen Yergleich dor GroBe des 
Gleitwidorstandes der einzelnen Yersuchsreilien, bei 
donen die don Gleitwidorstand beoinfluBsonden Yer- 
haltniBse veriindert wurdon. Yon dieson Ergobnissen 
seien folgende horvorgehobeii: B e i W iederholung
der Yersuche an dem gleichen YerBuchsstiick war der 
Gleitwidorstand niedriger ala bei dem ersten Yersuch. 
Y ersu ch e m it Yorschieden lioch erwarm ten Nieten 
zeigen hiiiB ichtlich des Gleitwidorstandes koinen Untor- 
schiod. Dor EinfluB der Oberflachenbeschaffonhoit der 
vornieteten Bleche auBorte sioh dorart, daB der Gleit- 
widorstand yoii Blechon im natiirlichou Zustande 
gegeniiber mit Schmirgclpapier polierton Blechon 
otwa doppelt so groB war. B ei liingerem Niotschaft 
war der Gleitwiderstand groBer. Yorsuchsreihen, bei 
denen der Stempel der Nietmaschine auf dem ScblieB- 
kopf 3 bezw. 60 bezw. 120 Sekunden verblieb, or- 
gaben, dali durch einen langeren Stompoldruck der 
Gleitwiderstand um GO bis 100 °/o YergriiBert werden 
kann. Andoro Vcrsuchsroihen, bei denen dor auf den 
SchlieBkopf ausgoubto Stempeldruck Yerschioden hoch 
war, zeigton, daB es bei dem ublichen M etm atorial 
und Niotdurehmossern bis zu 25 min zwecklos ist, 
oinen hohoren PreBdruck ais 40 bis 50 t anzuwonden. 
Yerstemmen YergroBerto don Gleitwidorstand teilweise 
ganz orhoblich.

W eitero eingohende Yerauche boliandelten den 
EinfluB der N i e t k o p f f o r m .  Es wurdon dio Yor- 
schiedoiiBten Artcn Yon Spitzkopfen, Flachkopfen und 
kugeligen Kopfen untersucht. Auf Grund diosor 
Untei-suchungen ompfiehlt Fremont einen halbkngo- 
ligen N ietkopf mit einem Halbmossor gloioh 2/a des 
NietschaftdurchinoaaerB. E. BrettfS.

Abnutzung und Lobonsdiiuor dor TYGSentliclistou 
Toile des rolloudou Materials boi Strafionbahnen.**

Einem Bericht des Betriobsdirektors S t a h l  in 
Dusseldorf fiir don im Jahre  1908 zu Munchcn ab- 
gehaltonen KongreB dea Internationalen StraBenbabn- 
und Kleinbahn-Yereina sind dio Mitteilungen oiner 
groBen Reiho Yon StraBonbahnverwaltungen iiber Be- 
w i i b r u n g  der B auart und des B a u s t o f f o s  der 
wesentlielisten Teile dor Fahrzeuge zugrundo golegt. 
Wir entnehmen dom Bericht folgendo unaore Leaer 
intoreaaierendo Einzelheiten:

a) Acliaon. Ala Baustoff fiir Achaen wordon Tiegel- 
fluBstabl und NickelfluBatahl wegen ilirea hohen Preises 
nur ausnahnisweiae Y e r w e n d e t .  Der Preia dor Niekel- 
atablachsen steigt m it jedem Frozent N ickelgehalt 
um 30°/o. Ea wird ein Nickelgehalt yoii 3°/o vorge- 
schlagen, doch diirfte ein solcher yoii 2 °/0 goniigen.

* „Stahl und Eisen" 1909 S. 1143 u. ff.
** „ZeitBchrift fiir K leinbahnen", April 1909, S. 250 

bis 259.
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Am baufigaton gelangt FluBstahl, Bessemer- oder 
Siemeńs-M artinstahl von 60 bis 70 kg/qmm Festig
keit und mindestens 20 0/0 Dehnung bei 45 °/o Quer- 
scbnittsYerringerung zur Yerwendung. Doch sollen 
dio Achsen nicht gewalzt, sondern unter dem Dampf- 
ham m er ausgcschmicdet werden.

b) Riider. Yollriidcr aus HartguB oder OuBstalil sind 
nur noch wenig fiir Motorwagen in Gebraucb, werden 
jedoch fiir Anliangcwagen noch hiiufig benutzt. lla r t-  
guBriider werden infolge ihres ungleiebmaBigen Gefiiges 
leicht unrund und sollen zudem die Bremswirkung be- 
sohriinken. Dio yerwendcten Kuifcnrader besitzen 
Iladsterne aus FluBeisen von 35 bis 40 kg/qmm 
Festigkeit.

Die ltadreifen sind meistons aus Siemena-Martin- 
HuBstahl mit einer Festigkeit von 75 kg/qmm, einer 
Dehnung von 12 bis 15”/o und einer Querschnittsver- 
ringorung von 25 bis 30 o/o hergestellt. Um eine 
a l l z u B ta r k o  Abnutzung der Schienen zu vermoiden, 
soli die H artę der ltadreifen nicht viel hoher sein ais 
dio der Schienen, doch mussen erstere oino geniigende 
Ziihigkeit besitzen.

Beziiglich der Untergestelle ist zu bemerken, daB 
die vcrschweiBten oder hartgeloteten Rahmen aus 
schmiedeiserncn Rohren sowobl durch solche aus ge- 
preBtem Blecli und durch aus W alzeisen und Blechen 
zusammengcstellten Rahmen ais auch durcli Stahl- 
guBrabmcn yerdriingt w e rd en ; durch diese wird in
folge goeignoter Fornigobung des Querschnitts eine 
bessere Yertoilung und Ausnutzung des M aterials er- 
ziolt. Zur Abfederung gelangen lieuto meist Blatt- 
federn, sta tt der alten Spiralfedern, zur Yerwendung, 
doch wird empfoblen, an den Enden der unter dom 
W agenkaston befindlicben B lattfedern noch Spiral
federn m it kleinem Hub anzuordnen.

Zur H erstellung der Breinsklotze yerwondet man 
meistens OuBeisen, neuerdings auch StahlguB, Kokillen- 
guB oder auch harten GrauguB. StahlguBklotze weisen 
eino geringere Abnutzung auf ais guBeiserne Broms- 
kliitzo.

Die kleinen Zahnradcr werden meistens aus go- 
wobnlicbem Siemens-M artinstahl, dio groBen dagegen 
aus StahlguB hergestellt. Im ersteren Falle wiihlt 
man in der Regel ein M ateriał von 50 bis 75 kg/qmm 
Festigkeit boi 15 bis 18°/o D ehnung; im zweiton 
Falle begniigt man sich mit einer Festiukeit von 
50 kg/qmm bei 13 ‘’/o Dehnung. Um eine langere 
H altbarkeit der Ritzel zu erzielen, werden sie auch 
wohl gehiirtet, doch soli dadureb die Abnutzung dor 
groBen Riider sehr gesteigert werden. Im 1’reise 
stellt sich ein solches gehiirtetes Rad um 2 bis 3 ^  
teuror ais ein ungehartetes.

Landwirtscliaftlicbo Ausstollnng in Pretoria  
(Siidafrika). j

Auf der in den Tagon voin 31. Marz bis 3. April 
d. Js . stattgefundenen landwirtschaftlichcn Ausstellung 
waren, nacli einem dem Iteichskanzler aus Johannes- 
burg zugegangenen und uns zur Yerfiigung gestellten 
B ericht, neben den landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geratcn auch oin Eisenbalmviehwagen der 
Eisenbahnw erkstatten in Pretoria, mit eigenor Ein
richtung fiir die Beforderung von Schafen oder Ziegen, 
sowie ein Abtoil eines Personenwagens, dor in einen 
Sclilafwagen umgewandelt werden kann, ausgestellt. 
Ferner waren yerschiedene A rtikel, z. B. Hammer, 
Bohror, MeiBel, Lokomotiyteile, Pflugscliaren usw., 
zu sehen, die aus T ransvaaler Eisen hergestellt 
waren. Ileimischo Erzo, wio Titaneisencrz und Magnet- 
eisonstein, ferner daraus erzcugtes Roheisen und Stahl 
in Blocken erganzten dio Ausstellung. Es handelt 
sich um eine Reiho von Yersuchen zur Feststellung, 
ob oine Eisen- uud Stahlindustrio im Lande moglich 
erscheint, da behauptet wurde, daB man Roheisen

und Stahl zum halben Preiso des eingefiihrten Ar- 
tikels am Platze herstellen konne; dio Yersucbsergeb- 
nisse sollen sehr zufriedenstellend sein, zumal man 
durch entsprechendc Zuscblage eine gute Yerhiittung 
des schwer schmelzbaren Titaneisenerzes erreichen 
konne. Eino Fortsetzung dor Yersuche in griiBerem 
MaBstabe wird von der T ransyaal-R cgierung und 
dor Yerwaltung der Centrul South A frican Rail- 
ways finanziell kraftig  un terB tiitzt. Wenn die mit 
einem noch aufzustellenden 6-t-Elektroofen erzielten 
Ergebnisse befriedigon, will dio Regierung zur Grun- 
dung eines groBen Stahlwerkos auffordern, dom eiiro 
Beibilfo in Form  einer Pramio fiir dio Tonne der Er- 
zeugung gewiihrt werden soli. In  orster Linie sollen 
Schienen, Draht, Pochstempel und Pochscliuhe fiir 
Stampfmiihlen hergestellt werden.

Die AiiBichten iiber dieLebensfiihigkoit oiner Eisen- 
industrie in Siidafrika geben auch in technischen Kreisen 
weit auBoinandor. In oiner dem Bericht beigefiigten 
Broschiire: „ D i e  E n t s t o h u n g  o i n e r  g r o B e n
I n d u s t r i e ,  E i s e n  u n d  S t a h l  i n  T r a n s y a a l *  
von J a m e s  C o n o l l y ,  GieBereileiter, werden die 
Aussicliten ais rocht giinstig hingestellt, zumal da 
TranBvaal, ahnlich wie dio Yereinigten Staaten von 
Nordamerika, iibergroBen Reichtum an Eisenerzen und 
guter Kokskohlo aufweist. Ais Abnelimer dor neuen 
Eisenindustrie kommen in erster Linio die Eisenbahnen, 
dio BergwerksgesellBchaften und Gruben in Frago 
dereń Bedarf allein dio GrUndung einoB Stahl- und 
W alzwerkes rochtfortigen wiirdo. Auch wird dio Yer- 
weudungsmoglichkeit des elektrischen Ofens zur Her
stellung yon StahlgnB, W erkzeugstahl und Ferro- 
legierungen in Erwagung gezogen, doch soli fiir die 
Erzeugung yon Rohoisen nur der Hochofen in Frage 
kommen. Sodann werden die Eisenerzyorkommen Siid- 
afrikas erwiihnt; die N atur der Yorkommen und ihre 
Zusammensetzung werden kurz besprochen, sowie dio 
Krgebnisso bereits angcstellter Schmelzyorsuche mit- 
geteilt. Auch dio Miichtigkeit der Ablagerungen und 
die Gewinnungskoston sind angegeben und ein Ver- 
gleich zwischen den RohstolYkosten in England 
und Transyaal gezogen. Fernor wird oino Reihe 
yon Analysen yon siidafiikanischem Koks sowio saurer 
und basischer A usfiitterungsm aterialien angefiihrt.

Den SchluB bildet eine Schatzung der Kosten zur 
E rrichtung eines Hochofenworkos, einer Kokerei mit 
Nebenproduktongewinnung und eines Stahl- und W alz
werkes fur eine wochentlicho Erzeugung von 1000 t 
Stahlblocken.

Nicht unerwahnt bleibon soli der in dem Bericht 
an don Reichskanzler angefiibrte A pparat zum S c b me l -  
z o n  y o n  E r z e n  usw . m i t t e l s  S o n n e n s t r  a h l e n ,  
scheinbar mit Hilfe eines parabolischen Hoblspiegels, 
der ebenfalls auf der Ausstellung zu sehen war. Zur 
Ausbeutung der Erfindung hat sich auch bereits oine Ge- 
sellschaft gebildot, dio mit einem im Bau befindlicben 
groBen A pparat eine Tem peratur yon 4450° C zu er
reichen hofft, und in demselben ein neues und 
billiges Hilfsmittel zur Goldextraktion gofunden zu 
haben glaubt.

Aonderung der schwediscben Eiseuzolle.
In gleieher Weiao wie F rankreich  und die Yer- 

oinigten Staaten riistet sich auch Schweden, seino 
allerdings etwas yeraltete Zollgesetzgebung yon Grund 
aus umzugestalten. Dieser Plan bat bereits im Jahre 
1906 festo G estalt angenommen, indom damals ein 
durch Konigliches Dekret bestiitigtos Zollkomitee mit 
den Yorarbeiten fiir das zu schaffendo Tarifwerk bo- 
trau t wurde. Das Ergobnis dieser A rbeiten liegt nun- 
m ehr yor: Das Zollkomitoo hat Ende Mai den yon
ihm y erfaBten Entw urf einea neuen Zolltarifs dem Finanz- 
ininistorium yorgelogt. Den aus Schweden kommenden 
N achrichten zufolge durfte die Tarifyorlage Anfang
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Januar nachston Jahres im Reichstag zur B eratung 
kommen.

Der Tarifontw urf ist in wcitoatgehendor Weise 
spozialisiort, spezialisierter sogar ais dor Zolltarif 
irgend eines andern Landes. Dio oingesetzton Zoll- 
siitzo bedeuten einen woiteren Ausbau der achwodi- 
schen Schutzzollpolitik, namentlich tritt dies bei den 
Fertigfabrikaten in die Erscheinung, wo yielfach Zoll- 
orhohungen von 10 bis 15°/o gegeniibor dom jetzigon 
T arif zu vorzeichnen sind. — Von dor zuniichst ge- 
planten Einfilhrung eines Doppeltarifs hat man 
achlioBlich abgesohen; man will sich in Fallen, wo 
schwedische W aren von einem Lando ungiinstigor be- 
handolt werdon ais dio anderer Liinder, durch Er- 
hobung von Zollzuschlagen lielfon, ein Y erfahren, das 
auch im deutschon Zolltarif vorgcsohen ist. — Des 
weiteren orfahren dio je tz t geltondon Bestimmungen 
iiber don Voredelungsverkohr durch den Tarifontwurf 
eine nicht unorhebliche Abiindorung zugunsten der 
Inlandsindustrio. — Yon dem jetzt durchweg bostehenden

Wertzollsystom ist man abgegangen; an dessen Stelle 
Bind fast bei  allen W arongattungon Gowichtszollo ge- 
treton. — Entgegeu dem je tz t iiblichen Y erfahren 
ist in dom Tarifentw urf dor Grumlsatz aufgestellt, 
daB im allgemeinen das Reingowicht der W are fiir 
die Yerzollung maBgebend sein boII, oino Ncuoruug, 
die zu begriilion ist. W ir behalton uns vor, zu ge- 
gobenor Zeit auf dio Angolegenhcit zuriickzukommen.

Der Handelsvortragvoroin, Yorband zur Forde- 
rung des doutschen AuBonhandels, weist  noch darauf 
hin, daB er sowohl im BeBitze des schwedischen Re- 
gicrungBentwurfd nebBt am tlicher Begrilńdung und 
Honstigon Anlagon ist, ais auch eino zuverlUssigo 
deutsche Ueborsetzung, sowohl von dem Zolltarifent- 
wurf wio vom Zolltarifgosotz und den sonst einachlS- 
gigen B estim m u ngen  iibor dio. Zollbehandlung boBitz t 
und demgeiniiB Ausziigo und Auskiinfto zu erteilen  
in dor Lago ist. Das geaam to Materiał kann im Yer- 
oinBBokrotariat (Berlin W. 9, Kothenorstr. 28—29) 
von Interessouton eingesehen wordon.

Bucherschau.
S w a n k ,  J a m e s  M., Secretary and General Ma

nager of tlie American Iron and Steel Asso- 
ciation for tliirty six years, from 1872 to 
1908:  Progressive Pennstjlvania. A Record
of tlie remarkable industrial development of 
tlie Keystone State, witli some account of 
its early and its later transportation systems, 
its early settlers, and its prominent men. 
Philadelphia 1908 , J . B. Lippincott Company. 
Geb. 5 $.

„Dieses Buch entbiilt einon letzten Boitrag zu 
d e r  i n d u s t r i e l l e n  Goschichte unsores Landes und im 
beBonderen inoines Goburtsstaates,“ bo leitet mit 
einem nicht zu yerkennendon Anflugo von W ohmut 
der verdienstvolle, auch in Deutschland durch seine 
rastlose Tiitigkeit bei dor Amorican Iron and Steel 
ABSociation wohlbekannte und hochangesohone Yer- 
fassser das yorliegende W ork ein. Mr. Swank blickte 
am 1. Januar 1908 auf eino 36jiihrigo ununtorbrochene 
und ausschlioBliche Tiitigkeit boi der genannten Ge- 
sellschaft, doren Aufgabon etwa denjenigen des Yeroina 
deutscher Eisen- und Stahlindustriellor ontsprechen, zu- 
riick, und zwar war or zuorat Sekretiir, dann Yorstand 
und wahrend der letzten zwoi Jah re  Sekrotiir und Yor
stand in einor Person. Die Association aolbst wurdo im 
Jahre 1855 begrundet, erhielt abor erst im Jah re  1864 
eine feste Organisation. Die Mitgliedor des Yor- 
8taudes, die durch den Tod abgingen, wurden, schein- 
bar wegon mangolndon Intercsses, nicht orBetz l ,  so 
daB Mr. Swank schlieBlich m it dom Priisidenten, i t r .  
J. W a h r t o n ,  Yereinsamt dastand, bis auch dioser 
im Januar d. J . starb. Swank hat mit W ahrton Schulter 
an Schulter gekiimpft, um dio Schutzzolle  fiir Eisen 
und Stahl in den Yereinigten Staaten oinzufuhren und 
aufrecht zu erhalten. Er ist bei dieser ausgesprochenen 
Richtung liaufig in eine nicht zu yerkennondo Ein- 
seitigkeit yerfallen, ist aber stets Yornehm im Ton 
und Auftreton gewesen und hat Beiner Yaterliindischcn  
Eisonindustrio unondlich geniitzt, ohne daB ihm hier- 
fur der Yerdiento Dank zuteil zu werden scheint. Zu- 
dem ist er wohlbekannt durch seino statiatiachen Er- 
hebungen iiber dio amorikanische Eisenorzeugung 
sowio forner dnrch seino „Goschichte dea Eisens in 
alten Zoitaltorn“, auch hat or sich durch don einzig 
in seiner A rt dastehenden F iihrer (Directory) durch 
dio Eisenwerko der Yereinigten Staaten Yerdiensto 
erworben, dio nur der zu wiirdigen weiB, der dieses 
Nachschlagewerk benutzt hat.

D a s yorliegende Buch, das ala ein iiuBerst wert- 
voller Boitrag zur Goschichte der Eisenindustrio der 
Yereinigten Staaten zu begriiBen ist, vordankt seine 
Entstehung der langjiihrigcn Tiitigkeit Swanka, die 
ihn in engo Beziohungen zur PonnsylYanischcn Eiacn- 
induatrie gebracht hat. — Dor Verfasser wirft in don 
oraten ICapiteln einige Stroiflichter auf die bnnt- 
scheckige Beviilkoruug des durch W illiam Penn im 
Jah re  1681 bogriindeton StaateB PonnBylvanien; schon 
dio ersten Ansiedler stammten aus Frankreich, Schott- 
land, Irland und nicht zum wenigsten auch aus 
Deutschland; ihnen folgten nach dem Bttrgerkrieg 
oine stattlicho Anzahl von Negern, und mit dcm 
W achatum dor Induetrio Scharon von Italienern und 
SloYakon. Auch Holland und Schweden haben An- 
Bicdler gesandt. Dank dcm Zuzuge atieg die Bovolke- 
rung Yon 434 373 im Jahro 1790 auf 1 302 115 im 
Jahro 1900. Die „Pennsylvania Germana", dio hiiufig 
mit don „ Ponnsylyania D utch“ YorwochBelt wordon, 
spielen oine groBe Rollo in der GcBchichtc. Eino 
bosondero Gruppo unter ihnen waron dio Sehwcnk- 
fellors, eingewandorte Protestanten aus Schlesien, die 
unter sich eino Sekto gebildet haben, eine eigene 
Kirche besitzen und 2000 Anhiinger ziihlen. DaB die 
oingeborenen Indianer diesem Anaturm nicht lange 
atandhalten konnton, erschoint um ao bogroiflicher, 
ais auf ihre Yernichtung um dio Mitto des achtzchnton 
Jahrhunderts hohe Priimien gesetzt wurden. — Der 
Verfas8er schildort dann in anziohonder Weiao das 
EutBtehen der ersten Y erkehrsm ittol in Pittsburg, wo 
die orsten Briicken und Faliron iibor den Mononga- 
hela gebaut wurden, und an Stelle der Packpforde 
die Postwagen (turnpike) aufkamon, dio zwar einen 
groBen Fortachritt bodeuteton, abor immorhin dio 
BofordorungBkostcn noch nicht solir Yorm inderten, denn 
im Jah re  1817 kostete dor T ransport einor Tonno 
von Philadelphia nach P ittsburg immer noch 100 $. 
Dio erste SchilFahrt zu Boginn des neunzehnten Ja lir- 
hunderta Yollzog Bich in sogenan n ten  Flachbooton, die 
etwa 40FuB  lang, 12 FuB breit und 8 FuB tief waren 
und durch R uder bewegt wurden. Das erste Flach- 
boot ging im Jah re  1782 den Ohio und Missisaippi 
nach New Orloans hinunter. Nachdem man dann 
kleine, aoegehende Schiffe Yon 150 bis 250 t Gehalt 
gebaut hatte, entatand im Jah re  1811 das erste Dampf- 
boot. R obert R . L i Y i n g s t o n ,  der auB Pennaylvanicn 
stam m t, Yollendete und setzte bekanntlich daa ersto 
D am p fb oot der W olt am 17. Auguat 1807 auf dom 
Hudaon in B etrieb . Die Einfiihrung der Dampfboote, 
die zuerst aus Holz, bald aber auch aus Eisen gebaut 
wurden, yollzog sich auBerst schnoll; Hand in Hand
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damit ging man auBorordentlich energiach an dio 
Herstellung der W asserstraBen. Dio ersten Eisen- 
bahnen, dio aber lediglich fiir Giitorbofordorung auf 
kurzeń Streckon dionten, entstandon im Jahro 1807. 
Im  Jahro  1828 begann man mit dcm Bau der ersten, 
zur Beforderung von Personen bostimmton Eisenbahn- 
linien, und im Jahro  1830 wurdo oino Strocke von 
15 Meilen Liinge eroffnet. Im Jahro  1907 besaB 
Pennsylvanion 11309 Meilen Eisonbahnon. — Yon 
der groBen Bedeutung dor pennsyWanisclion Tndu- 
strion gibt oin weiteres Kapitol Kundo. Danach be
trug im Jahro  1905 die Forderung bezw. Erzeugung.

Rn
In  d e n  

Y cr. S ta a te n  

t

In  P c n n -  
s y lv a n ic n  

t

A n tc il
P c n n s y l-
Yanlcns

%

Kohlo . 356 255 533 177 866 662 49,9
K o k s.......................... 29 233 634 18 660 379 63,8
E is e n e r z .................. 43 206 551 821656 1,9
R o h o isen ................. 23 360 258 10 748 393 46,0
Stalilblocken und

Stahl formguB . . 20 344 330 11 227 070 55,1
Schienon . . 3 429 944 1 133 694 33,0
sonstigem Walzoisen 13 679 511 7 927 288 57,9

AuBer der Bergwerks- und Eisenindustrio ist dio Textil-, 
Glas- und Lodorindustrio in Pennsylvanion ganz be- 
deutond und das Land sehr holzroich; hinzukommt dio 
Gowinnung von (Roh-) Petroleum , die im Jah re  1905 
134 717 580 F asser*  betrug, gleiclizeitig w ar der W ert 
des ausstromenden natiirlichen Gases otwa 165 Millionen 
Dollar. — Das ersteRonnfeuor wurdo im Jahro  1716 durch 
oinen Deutschen namens R u t t e r  gobaut, wio denn iiber- 
haupt die deutschen Einwanderor an der Einfiihrung der 
Eisenindustrie in den Tillern dor Alloghouios-Borgo solir 
stark betoiligt waren. Eino guto Reihe woitoror ge- 
schichtlichor Daten iiber don Ausbau der Hiitton, 
die Boachaifung der Eiaonerze, an donen das Land solbst 
sehr rcich iat, sowio iiber Kohlen- und Koksgowinnung 
vervollst;imligen das Buch, durch das Bieli der lioch- 
yerdiente Vorfasaer oin neuos Denkmal zur dauernden 
Yerkiindigung aeinor raatlosen Arboitsfreudigkoit, 
seinea unermiidlicheu FleiBes und seiner Bchriftstelle- 
risebon Gescliicklichkeit gesetzt hat.

Oline Zweifel wird das Buch auch in Doutscbland 
vielo Liebhaber finden. Die fadaktion.

C h w o l s o n ,  O. D . , Professor an der Kaiserl. 
Universitiit zu St. Petersburg: Lehrbuch der 
Physik. Vierter Baud: Die Lehre von dev 
Elektrizitiit. Uebersetzt von H. P f l a u m .  Erste 
Hillfte. Mit 336 eingedruckten Abbildungen. 
Braunschweig 1908,  Friedrich Vieweg & Solin. 
16 geb. 18 X

In der Vorredo dieser orston Ilalfte  des vierten 
BandeB wiinsclit der Yerfasser dio Beurteilung be- 
sondors nach den didaktischen Gesichtspunkton, dio er 
im Augo hat. Es bedarf oigentlich kaum dos Hin- 
woisos, daB wir dem nachkommen, ja  nachkommon 
musson, donn der Aufbau des Ganzen — wio wir 
schon friiher horvorhoben — und speziell dioses Teiles 
laBt don ungemein groBen didaktischen W ert iiberall 
iu den Yordergrund treten. Dio Anordnung und Be- 
handlung des Stoffos, dio Darstellung dor hiBtorisclicn 
Entwickelung und dio Yerknupfung dor einzelnen Ge- 
biote iat so k lar und iiborsichtlich, daB man ruhig 
sagon darf, os ist ein Yorbild fur die D idaktik der- 
artiger physikalischor W orke. liesondores Lob nach 
dieser Riclitung verdient dio „E infiihrung' des

* 1 FaB (Barrel) =  1,51 hl.

Bandos. Der Yorfassor gelit davon aua, daB or die 
Studierenden zu dem Uebergang auB den goebneton 
Pfaden der Schulphysik zu don steilon Hohon reiner 
W iasenschaft glcichaam „train ieren" miisse. E r ent- 
w irft daher zuvor einen Ueborblick iiber die Ent
wickelung dor Lehre der elektrischen und magnoti- 
schon Erschcinungon und zoichnet „drei Bildor“, dio, 
wesentlich voneinander unterschieden, jedes oino dout- 
licho Yorstellung von der Begrundung der Disziplin 
goben nach den Thoorion, aus denen sio hervorwuchson. 
W ir habon dio V o r - M a x w e  11 ache, die M a x w e l l -  
H o r t z s c h e  und die E l e k t r o n o n t h e o r i o  odor die 
u n m i t t o l b a r e  F e r n w i r k u n g ,  dio A e t h o r -  
w o 11 o n  und dio „Korpuakoln" ais eharakteristischo 
Aimgangspunkto dor Biidor. Yorausaetzung fiir don 
Yorfaaser iat, daB die Yor-Maxwellscho Tlieorie bekannt 
ist, doron besonderon W ort fiir die Didaktik dor Schul
physik er mehrfach horvorhobt, und daher ist es eino 
wohl zu verstehendo Einrichtung des W erkes, daB 
in dioson ersten Teil nur das hineingozogon ist, 
was olino dio nouesten Theorion zur D arstellung ge
bracht werden kann. Wo es an einigen wenigen 
Steilon nicht zu umgehen w ar — z. B. Quollon des 
olektrischen Feldes, Thermoelektrizitiit —• ist auch 
dio moderno Anachauung kurz zu W ort gekommen, 
jodoch m it llinw eia auf spiitor im zweiten Teil vor- 
goseheno eingehendo Bcbandlung. Mit bosonderor 
Liebo scheint dio Elektrolyso bearbeitet, und das wohl 
mit Recbt, denn kein Gebiet der Elektrizitatslehro 
hatto bisher so gefostigto Gestalt angenommen und 
daher so holio Bedeutung erlaugt, wie dioaos. Ea sind 
die Sonderfalle der Elektrolyso, die Ostwaldscho Untor- 
s c h o i d u n g  der B o k u n d i i r c n  Erscheinungen, dio Elektro- 
lyso dor Gomische, namentlich dio Lehmannacho 
mikroakopisch-eloktrolytische Untersuchung noben den 
umfangreichen Untorsuchungen dea LeitvermogenB in 
verscbiedenen Losungsmitteln aohr auafilhrlich belian- 
dolt. Dom folgt der geachichtliclie W ordegang der 
Tlieorie der Eloktrolyso in drei muatergiiltigen Ka- 
pitoln im AnachluB an die F iihrer dor A rbeiten :
1. H ittorf, 2. Kohlrauscb, 3. Clausius-IIclmholtz-Arrhe- 
nius. Diese Abachnitto durften vielo Liebhaber finden, 
zumal da sich liior oino boaonders eingehendo Lite- 
raturangabc anschlieBt, dio bis 1908 roicht. Mag auch 
etwas personliche Liebhaberei des B orichterstatters fiir 
das in diosem viortcn llalbbando Gebotene mits])reclion, 
so darf aber doch goaagt werden, daB dieBer Teil dea 
Workos, das allgomein b iB h e r  ais hervorragend au- 
orkannt wird, wohl der glanzendsto der erachienenen 
Partien ist. Dor Y erlag liiBt nichta mangeln — nach 
wio vor —, um dem inneren W ert des W erkes auch 
iiuBerlich zu ontsprechen. p rof. Eulskotter.

G u n t h c r ,  C. G o d f r e y :  Electro-magnetic Ora 
separcition. W itli illustrations. New York 1909,  
Hill Publishing Company. Geb. b $.

Die elektroinagnetischo Erzscheidung hat aicli in 
den letzten Jaliron immer mohr ala ein unentbehr- 
lichea und z u v e r l a B s ig e s  Ililfsm ittel fiir die Aufbereitung 
erwiosen. Das Buch von Gunthor gibt einen Uoberblick 
iiber dio zahlroichen praktischen Anwondungen dieses 
Yerfahrons und die dabei yerwondoten Konstruktionen, 
obne jedoch auf dio nur fiir den K onstrukteur w ic h -  
tigen Einzelhoiten und Boreclinungen oinzugohen. Das 
W erk ist daher besonders fur Besitzor und Leiter von 
Erzaufbereitungen ompfohlenBwert, da es ihnen or
moglicht, sich einen Uoberblick iiber dio wirtacbaft- 
liche Bedeutung der oloktromagnetischen Scheidung 
zu Ycrschaffen.

ln  den Yereinigten Staaten kommt die magne- 
tische Scheidung wegen der niedrigen Preiae der 
Eisenerze nicht so wie in anderen Lamlern in Frago. 
tl; Leidor fohlt dio Beschreibung der fiir den deut
schen Leser besonders wiehtigon Anlagen fiir gerosteten
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Spateisonstein, welche sich im Siogerlande hestens 
bowakrt haben, wio boispielsweiso dio Aufbereitung 
der Grubo Briiderbund in Nounkirchen.

Dr. Oppen, Coln-Deutz.

S e u f o r t ,  F r a n z ,  Ingenieur, Oberlehrer an dei* 
K gl| Holieren llascliinenbausclnile in Stettin: 
DampfIcessel, Dampfmaschinen und andere 
Warmel&raftmaschinen. Ein Lehrbuch zinn 
Śelbststudiuin und zum Gebraucli an technischen 
Lehranstalten. Achte Auflage, vollstandig nou 
bearbeitet. Mit 408  in den Text gedruckten 
Abbildungen und 5 Tafeln. Leipzig 1909,  
J. J . W eber. Geb. 9

Das Buch bringt in kurzor Zusaminenstellung 
oinen Teil der noueren Dampfkossel, Dampfmaschinen, 
Lokomobilon, Dampfturbinon und Gaskraftmaschinon, 
forner einige wichtige Abschnitte aus dor Mechanik, 
Wiirmelehre und dor Yerbrennung. Es ist haupt- 
siichlich zum Gebraucli fiir Lehranstalten bestimmt, 
wo es den Y ortrag des Lohrors wesentlich zu unter- 
stiitzen vermag. Fr_ Rottmann.

S c h o r b a u m ,  H u g o ,  Professor: Riickgang und 
Hebung der Kleineisenindustrie von Waidhofen 
a. d. Ybbs und Ybbsitz. Mit 24 Kunstdruck- 
bildern. Waidhofen 1908,  Se]bstvorlag des 
Verfassers. Druck von A. Henneberg, W aid
hofen a. d. Ybbs.

Der Vorfasser, der Loitor der faclilichen Fort- 
bildungsschulo fiir Sehlossor uud W erkzougm acbor in 
Waidhofen a. d. Ybbs, bespricht in diesem Bucho den 
Riickgang der lOeinoisenindustrie und der sogonann- 
ten n.-oo. E isenw urzen; er sucht nicht nur die Ur- 
eachen diesos Riickgangos zu erforschen, sondom 
auch nach Mittoln, um Abhilfo zu schaffen. Es ist 
bekannt, welch weitgeliendo Bedeutung dio IClein- 
oisenindustrie in den Landesteilen, die aus der Steier
mark ihr Eisen beziohen, von altershor h a tto ; sio hat 
daB Scliicksal ihrer Schwesterindustrien in manchen 
andern L andem  geteilt. Die Yersuoho, die altein- 
gese8sono Industrio wieder za heben, dio Bcgriindung 
einer Lehrwerkstiitte und M usterschleiferei fiir das 
Eisen- undStahlgewerbe sind sehr interessaut. Man kann 
aber dom Yorfassor nur R echt geben, wenn or moint, 
„daB dio nusBchlaggebendBto Gewerbofordorung nur 
durch die Goworbotreibendon selbst kommen k an n ; 
denn die besto und ausgiebigsto Geworboforderung 
der W elt niitzt nichts, wonn nicht in den Kreisen 
des Gewerbe- und Ilandworkorstandes die Einsiclit 
Platz greift, daB nur E intrackt, riihriger Arboitsgeist, 
Lust und Liebo zur A rbeit und tiichtigo Ausbildung 
der Jugend dem Gewerbestande wieder jone Acbtung 
zu vorschaffen vormogon, die er einstons iu unserem 
deutschen Yolko besaB“.

F r e u n d l i c h ,  Dr.  H e r b e r t ,  Privatdozent an 
der Universitilt L eipzig: Kapillar chemie.
Leipzig 1909, Akademische Verlagsgesell- 
schaft in. b. H. 16,30 J L

Dio mannigfaltigen Erschoinungen, welche auf 
dcm noch nicht róllstandig erforschten Gebiete der 
Kapillarchemio bekannt geworden sind, hat der Yer- 
fassor systematiscli gruppiert und dio gefundenen 
GesetzmaBigkeiten nach einheitlichen Gesichtspunkten 
dargestollt. Auf diese W eise ergibt sich ein sehr 
ubersichtliches Bild iiber die Oberflachen-, Adsorp- 
tions- und kapillarelektrischen Erscheinungen, iiber 
dio Suspensions- und Emulsions - Kolloide und die

Gelo, also iibor Dingo, die praktisch ais Nobel, Rauch, 
Schaum, Emulsion, Susponsion usw. bekannt sind. 
Diese thooretischon Botrachtungen werdon fiir manche 
technischen Prozesso noch nianchorlei Aufkliirung 
geben, z. B. in der Fiirborei, Gorberei, Giirung, Ab- 
wiisserreinigung, in der Industrio yon Kautschuk, 
Kunstsoido usw., namentlich abor diirfton biologischo 
und physiologischo Fragen oine Forderung hierdurch 
erfahren. Das Freundlichscho Buch gibt einen guten 
Einbliek iu dieses noch neuo Gebiet.

B. Neumann.

Ferner sind dor Redaktion folgendo Werko zu-
gegangen, dereń Besprechung vorbohalton b lo ib t:
B o r a c h ,  Dr. W i l h e l m ,  K. K. Inspek to r: Handbuch 

der Moorknltur. F iir Landwirto, K ulturtochniker 
und Studicrcndo. Mit 8 Tafoln und 41 Abbildungen 
im Texto. Wion und Leipzig 1909, W ilhelm  Frick.

. Geb. 10 Ji.
G u t s c h ,  J u l i u s ,  Ingenieur und Lehrer fiir Ma- 

schinenbau: Die Baukunde, untor speziellor Beriick- 
sichtigung der Baufestigkoit. Ein Lehrbuch zum 
Solbstunterrioht fiir Maschinonbauschulon und zum 
Gebraucho in dor Praxis, enthaltend Tabellen und 
Rechnungsbeispielo praktisch orprobter Ausfiihrun- 
gen, erliiutert an der Hand vieler in don T est ge- 
drucktor Zeichnungen. Mit 159 Abbildungen. Wion 
und Leipzig 1909, A. Ilartlobens Yerlag. 5 Ji.

Handbuch, Automobiltechnisches. (Automobiltoclini- 
scher ICalender.) Herausgegeben im Auftrage dor 
Automobiltechnischen Gosellschaft, E. Y., uud dor 
Flugtechni8chen Gesellschaft durch den Schriftfiiliror 
der Gosellschaft, E r n s t  Y a l e n t i n ,  untor Mitwir- 
kung von E. A d e r s ,  II. M. B a u e r  u. n. Sechsto 
Auflage. Berlin W. 1909, JI. Krayn. Geb. 4,50 Ji.

P l a n c k ,  M a x ,  Profossor der theoretischon Physik 
an der Univorsitiit B erlin : Die Einheit des physi- 
kalischeii Weltbildes. Y ortrag, gehalton ani 9. De- 
zomber 1908 in der naturwissenschaftliclion F akulta t 
des Studentenkorps an der Univer8itiit Leidon. 
Leipzig 1909, S. Hirzel. 1,20 Ji.

R a z o u s ,  P a u l ,  Ingenieur, Liceneie ós Sciences: 
Theorie & Pratiąue du Sechage I n d u s t r i e l Paris 
(10, Ruo du Pont-Nouf) 1909, Societó d’Editions 
Techniquee. 7,50 F r.

Siegeslauf, Der, der lechnik. Ein Hand- und Haus- 
bucli der Erfindungen und technischen Errungon- 
schaften aller Zeiten. U nter Mitwirkung hervor- 
ragonder Fachm annor und Gelehrten herausgegeben 
von Geh. R egierungsrat 31 aX G o i t o l .  Mit mehr 
ais 1000 Abbildungen und 50 Kunatboilagon. Liefe- 
rung 33 bis 37. Stuttgart, Union, Deutsche Yer- 
lagsgesellschaft. Je  0,60 Ji. (Das W ork soli in 
50 Lioferungen erscheinon.)

Sozialpolitiker, Praktische, aus allen Standen vom 
Throne bis zur Werkstćitte, vom Palast bis zur Hiitte. 
Neuo Folgo. Herausgegeben m it giitigor Forderung 
furstlicher PerBonlichkeiten und unter Mitwirkung 
lioryorragender Beamten und Fachleute yon J . H. 
S e h i i t z ,  Coln a. Rhoin. (1908.) Solbstyerlag des 
Vorfa8Bers.

S t o r m s , W i l l i a m  H ., E. M .: Timbering and Mi
ning. A troatiso on practical american methodB. 
W ith numerous illustrations. New Y ork 1909, 
McGraw-Hill Book Company. Geb. 2 §.

T e s a r ,  L u d w i g ,  Prof. in W ien: Die Mechanik.
Eino Einfilhrung m it einem metaphysischou Nach- 
wort. Mit 111 Figuren. Leipzig und Berlin 1909, 
B. G. Toubner. 3,20 Ji, geb. 4 Ji.

W e r n e r ,  Ch. A.: Die mechanische Beanspruchung
raschlaufender Magnetriider ( 1  tirb o generator en). 
Mit 47 Figuren im Text. Halle a. d. S. 1909, W il
helm Knapp. 4,50 Ji.



1294 Stahl und Eisen. W irtschaftliche Rundschau. 29. Jahrg. Nr. 33.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom K o h o isen m ark te . — D ou tu cli l a n d .  W cnn- 

gloicli in der Zeit seit unsdrom letzten lierichte * 
wcKentlicho Aonderungen in der Lago des r h o i n i s c h -  
w o s t f a l i s c h e n  Rolioiscniiiarktes nicht eingetreten 
sind, so zeigto sieli doch bei einor Anzahl von Yor- 
brauchern etwas m ehr Neigung, don Bedarf fur das 
naohsto Ja lir  einzudeckon. Insbesondcrc sind in
B randenburg und Ponimorn yorschiedeno groBere Ab- 
schlusse in GicBereirolieisen getatigt worden; auch in 
Spiogoloisen, sowohl fur fnlands- ais auch fur Aus- 
landslieferung, sind Auftrago horeingokommen. Da- 
neben fchlt es aber auch nicht an Yerbrauchcrn, dio 
glauben, mit Abwartcn nichts zu riskieren. Dio 
Preise haben durcliwog noch ungofilhr don bisherigon 
Stand, doch goben wir zur besseron Uoborsieht oino 
Zusammenstellung der augonblicklichcn Kotiorungcn 
wic fo lg t: f. a. t

Jt
G ic f le rc iro h e is e n  N r . I  a b  I l u t t c ................................. ................. 54— 57

,111 » - ..................... • 'f -5 6
H & m atit . . . . ob  I l i i i t c ..................................................■ • 5j —oS
B e sse m e rro h e ise n  „ „ ...................................................• • 58 — 59
S ie g e riH n d e r  Q u a l i ta ts -P u d d c le is e n  a b  S ie g e n  . . . .  54 — 56
S ta h le ise n , w ciB es, m it  n lc b t  i ib e r  0,1 % P h o s p b o r ,  ab

S ie g en  b e z w . a b  r h e in .  W e r k e n ....................54 — 57
T h o m a se is e n  m it  m in d e s te n s  1,5 % M a n g an  f r e i  V cr-

b r a u c h s s te l l c ....................................................................57— 58
d a s se ib e  o im e  M a n g a n ............................................5 3 —54

S p le g e lc la e n , 10— 12 % ........................................................62 — 64
E n g l. G lc B c re iro h c is c n  J łr .  I I I  f re i  R u b ro r t  . . . .  6 9 —70
L u s e m b u r g e r  P u d d e Jc is e n , ab  I u y e m b u r g ........43 - 4 5

E n g l a n d .  — Uebor das o n g i  i s c h  o Rohoisen- 
geschiift wird uns untorm 14. d. M. aus Middlcsbrough 
wio folgt boriclitet: Dio Rohoisenpreiso sind in dieser 
Wocho woiter gestiogon und dio Stiinmung ist all- 
gcmcin holfnuugsvoll. Dor Grund hiorfiir liegt liaupt- 
sachlieli in don fortlaufond gunstigen Berichton von 
Amcrika, docli scheinon auch dio Aussichten fiir den 
Inlamlsbodarf otwas besser zu wordon. Hamatitrohoison 
ist gloichfalls otwas fester. — Dio hoiitigon Preise 
sind: sh 50/G d fiir Roheisen G. M. B. Kr. 3, gute 
Marken in Y orkaufers W ahl, und sh 53/— fiir Kr. 1 ; 
HSmatit in gleichen .Mengen Kr. 1, 2 und 3 notiert 
sh 55/— bis sh 55*6 d, samtlich netto Kasso ab W ork, 
und W arrants G. JI. Ii. Kr. 3 schlioBon zu sh 50/61/a d 
Kassa - Kiiufor, d. li. zu 10 d besser ais Endo der 
yorigon Wocho. Dio Yorsehilfungen betrugen fast 
40 000 tons, d. li. obonsoviol wio im gleichen Abschnitt 
des vorigon .Monats. Dio hiesigen W arrantslagcr 
zoigen in dieser Wocho eino weitero Zunahmo und 
cnthaltcn je tz t 207 739 tons, daruutor 260 406 tons 
G. B. 15. Kr. 3.

A m e r i k a .  — Aus den Y o r e i n i g t e n  S t a a t o n  
ist ais charaktoristiseh fiir dio Besserung der Markt- 
lago nach dem „ Iron Ago“ ** oin weitoresSteigen dor Roli- 
oisonerzougung zu meldon; os wurdon namlich im Juli
2 135 204 t Roheisen hergestellt gegeniiber 1 961760 t 
im Monat zuvor. Auf Einzolheiten der Statistik kom- 
mon wir im nachsten Hefte zuriick.

Y ersand  des S ta lilw o rk s-Y o rb an d o s im  J u l i  
190S). — Dor Yersand des Stalilworks-Vcrbandos an 
1’rodukton A botrug im Bcricbtsmonate 397 914 t (Roli- 
stalilgowicht); er war damit um 20 712 t liiedriger ais 
der Juniyorsand (418 626 t), dagegen um 9205 t lidlier 
ais dor Yersand dos Monats Juli 1908 (388 709 t). 
Im einzelnen wurdon vorsandt: an llalbzoug 123 456 t 
gogen 114 188 t im Juni d. J. und 114335 t im Juli 
190S; an Formeisen 140 337 t gegen 157 850 t im Juni 
d. J . und 126 954 t im Ju li 1908; an Eisenbalinmate- 
rial 134 121 t gegen 146 588 t im Juni d. J . und 
147 470 t im Juli 1908. Der diosjahrigo Juliyersand 
war also in llalbzoug um 9268 t'h o h e r , dagogen in 
Form eisen um 17 513 t und in Eisenbalinm aterial um
12 467 t niedriger ais dor Ver8and im Yormonate.

* „Stahl und Eisen" 1909 S. 1213.
** 1909, 5. August, S. 419.

Yerglichon mit dom Juli 1908 wurdon im Borichts- 
monato an llalbzoug 9121 t und an Formeisen
13 383 t mehr, an Eisenbahnm atorial dagegen 13349 t 
woniger yersandt.

In don letzten 13 Monaton gostaltcto sich der 
Yersand folgendcrni&Bcn:

1903

Ju li . . .
August . .
Septombor.
O ktober. .
Kovember .
Dozembor .

1909
Januar . .
F e b ru a r . .
Marz . . .
April . . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . ,

A ktion - G ese llsch a ft llso d o r I l ii tte  in  Grofl- 
Isodo. — Zum Zweck der Erw eiterung ihrer Erz- 
grubon hat dio G esellschaft in GroB-BUlten Grund- 
stucko im Gesamtworto yon ‘/ J Mili. .Mark gekauft.

S tah lw o rk  O eking, A k tien g ese llsch a ft, Diissol- 
do rf-L ie ren fo ld . — Aus dcm Boriehto des Yorstan- 
iles ist zu orsohon, daB das am 30. Juni d. J. abgo- 
laufene Goschaftsjahr der Goscllschaft unter dom Ein- 
HuB des anhaltenden wirtschaftlichen Kiederganges 
gestandon hat. W ahrend in der ersten Hiilfte dio 
Beschaftigung yollig ungonugend war, tra t darin in 
dor zwoiton Hiilfte oino liossorung oin, dagogon san- 
kon dio Yerkaufspreise gogon das Y orjabr noch er- 
hoblich woiter. Erzeugung und Umsatz im Stahlwork 
woison betriichtlicho Mindorortragnisso auf;  in der Ma- 
schinonfabrik konnte zwar der Umsatz gegen das Yor- 
ja lir 11111 etwa 50 °/o erholit werden, doch lielen auoli 
dio Proise fiir Masohinon inlolgo des iilioraus scharfon 
Wettbeworbos fortgosetzt, so dali in dor Abteilung 
Maschinenfabrik im Betriebsjahro ein Gewinn nicht 
erziolt werden konnte. Aulier der Erzeugung des Bc- 
richtsjahros war cs der Gesellschaft noch moglich, 
auch die aus dem Yorjahro ubornonimencn liestiiiide 
an .Maschincn zum groBen Teilo abzusotzen. Die Oc- 
winn- und Yerlustrochnung zeigt oinorsoits nebon 
37 183,38 J t Y ortrag einen Rohgewinn von 388 878,53 Jt, 
andorscits 88 985,24 J t Zinseu und Provisionen sowio 
3 0 0 0 1 4 ,9 2 ^  Abschreibmigen. Es ergibt sieli somit 
oin Reingowinn von 37 0 6 1 ,7 5 ^ , der gemaB dom Aror- 
schlago des Aufsichtsrates auf das neuo Rochnungs- 
ja h r  yorgetragen wird.

Y ere in ig to  S ta h lw e rk e  v an  d e r  Zypeu und 
W issoner E isen h iitten  A k tien -G escllsc liaft, Koln- 
D eutz. — Kach dem Boriclito des Yorstandes iiber 
das am 30. Jun i 1909 abgelaufeno Gcschaftsjahr 
wurdo der Rucksclilag, dor bereits im Jalire  1907 im 
W irtschaftsleben eingcBOtzt hatto, auch im Bcrichts- 
jah re  noch nicht uborwunden, obwolil dio starko Er- 
leichtorung am Goldmarkte und die guten Ernten in 
Deutschland und Amerika eino kriiftigerc Bolebung 
der w irtschaftlichen Tiitigkeit hatten  erwarten lassen 
durfen. Yielmohr traton dio Beunruhigung in der 
auBoreii und inneron Politik und in Yerbindung damit 
die Zuruekhaltung des Reiches und der Bundcsstaaten 
in der Erteilung yon Staatsauftragon, endlich abor 
auch das Erkalten der Syndikatsfroudigkoit (Roh- 
eisonsyndikat 1) hemmend in dio Ersclicinung. Diese 
ungunstigen Yerhaltnisse blieben nicht ohne EinfluB 
auf das Ergebnis des abgelaufenen Geschaftsjahres 
der Gesellschaft. — Durch don BeschluB des Siegcr- 
landor Eisensteinyereins im Juli 1908, die Forderungs-

l ia lb z e u g F o rm 
e ise n

E ls c n b a h n -
lu a tc r la l

Oeł*am t- 
p ro d u k le  A

t t t t
114 335 126 954 147 420 388 709
125 464 116 371 159 324 401 159
127 648 106 258 170 702 404 608
142 673 110 597 161374 414 644
111 932 71 340 158 306 341 578
108 753 6 6  259 183 479 358 491

118 745 131 180 159 266 409 191
105 998 124 976 166 662 397 635
144 946 171 409 204 456 520 811
109 340 131 448 123 881 364 669
112 418 148 437 116 863 377 718
114 118 157 850 146 588 418 626
123 456 140 337 134 121 397 914
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einschrankung auf 50 o/0 zu erhohon, wurde nacli 
dcm Bericht der Betrieb der E r z g r u b e n  der Ge- 
scllschaft nahezu unlohnend und daa E rtragnis blieb 
zeitwoilig unter don Solbstkosten. Eine leiclite liesso- 
rim" tra t ein, ais der Ofen auf der Jleinrichshiitte 
wieder in Betrieb gonominen war. Dor Besitz an 
Eiscnstoinfcldern konnte orweitort worden. Auf der 
Grubo Petersbach wurde dio E rriehtung von seclis 
Oefen zum Rosten des von dor Gesollschaft goforderton 
Spats in dio W ege gelcitet. Dio Grubon fordorten 
im Bcriehtsjahro insgesamt 210 322 (im Yorjahro 
211 937) t Spatoisenstoin, 594 (611) t Kupforerze, 
10 (12) t Bloicrzo, 1 (1) t Blendorzo und 4 (7) t 
Niokolerze. Dio Zahl dor im Grubonbetriobo bo- 
schiiftigton A rbeiter boliof sieli auf durchschnittlich 
1245 (1285) mit einer Lohnsumme yon 1 324 907,47 
(1 506633,21) Jt. — Ueber den l l u t t o n b o t r i e b  be- 
merkt der Bericht, dafi Ofen II I  dor AlfrodhUtto das ganze 
Jalir hindurch ununtorbroclien im Fouor stand, wiili- 
rend dio Nouzustellung von Ofen IV derselben lliitte 
beendet wurdo, so dali er bei besserer Boacliaftigung 
sofort wieder in Betrieb gesetzt worden kann. Dor 
schon orwahnte Ofon V der lloinrichshiitto wurde am 
16. Oktober 1908 wiedor angeblascn. Fiir das Koh- 
oisongcschiift war dor bomerkonswertesto Yorgang dio 
zum Schlusso des K alendorjahres erfolgto Auflosung 
des lioboisensyndikatos, dereń W irkung sich in oinem 
gowaltigon Preissturzo zeigto. Eino ontsproehorido 
Yorbilligung dor Róbstolfo trat, abgeselien von einer 
ErmaBigung des Koksproises um 2 ,K> f. d. t, dabei 
nicht ein. Die alten Abnehmer im Ruhrgebiote stellton 
iliren Bodarf in Sorton, die sie bishor vom Siegor- 
lando bezogen hatten, nunmehr nicht allein solbst licr, 
sondom erschienon sogar noch mit diesen Markon am 
Markte. U nter solchen Umstiiiidon schło li sich dio 
Gesollschaft der Vereinigung mobroror Hochofenworko 
des Siogerlandcs behufs Yerkatifs ihrer Huttenerzeug- 
nisso durch eino gomoinsamo Vorkaufsstello an.* 
Rolieisoncrzeugung und Versand glichon sich im Be- 
richtsjahre anniiliernd aus. Dio Gesamterzougung an 
Roheisen boliof sich auf ' 75 548 (89 988) t, der Ge- 
samtabsatz auf 75 242,4 (86 587,47) t. Der Y orrat an 
Roheisen betrug am 30. Jun i 1909 5706 t gegen 
5420 t am gleichen Tage des Y orjahres. Y erbraucht 
wurden fiir don Hochofonbotrieb 160 677,2 t Eisen
stein, 20 126,4 t Kalkstein und 77 513,4 t Koks. Dio 
llntten boschaftigten im Durchschnitt 328 (372) Ar
beiter mit einer Lohnsummo von insgesamt 409 178,76 
(468 032,52) J t . — Die Erzougung dos S t a h l  w o r k o s  be- 
trugim Berichtsjaliro 69 864,506 (76 883,62) tStahlblocke, 
ilie zu Halhzeug, Walzeisen und W alzstahl, Fornieisen, 
Eisenbahn-Oberbaumaterial, Radroifcn, Radscheiben, 
Achsen, Sclimiedestuckon, Riidern und Radsatzen 
wcitcrverarbeitot wurden. Dio Anzahl der Stahl- 
worksarboiter boliof sich auf durchschnittlich 957 
(1174), dio insgesamt 1 383 104,53 (1 SOI 533,25) 
IjoIiu erhiolten. Der Stablworksverband w ar nach 
dem Berichte nicht in der Lage, seinen Mitgliedern 
im Berichtsjaliro ausreichendo Beschaftigung in Form - 
cisen und Eisenbahum aterial zuzuweisen. In Halb- 
zeug war die Arbeitsmonge zufriedonstcllond. Dor 
Yersaml der Gosellseliaft in Produkten A blieb nur 
wenig hintor dom des Y orjahres zuriick, dagegen 
Termindorto sich der Gesamterlos in Produkten A 
nicht unerheblich. Dio Preiso fur Fornieisen wurden 
im Xovembor 1908 um 5 M ormaBigt. Das Geschiift 
ni Stabeisen vorlief ungunstig. Dor Vorsand blieb 
infolgo der starken Preisunterbietungen, dio das 
Untornehmcn zur Zuruckhaltung in der Yerkaufs- 
tiitigkoit zwangen, noch um etwa 12 o/0 unter dem 
des Yorjahres und erreichte nur 45°/o der Betoiligungs- 
zilfer der Gesollschaft. Auch in Schmiodestiicken, 
liandagon und Radsatzen war wodor der Boschaf- 
tigungsgrad noch dor erzielto Erlos befriedigend; der 
Gesamtwcrt des Umsatzes in beiden Abteilungen

stollto sich um 28 °/o niedriger ais im Vorjahre. — 
Die Um - und N o u b a u t e n  wurden im Berichtsjaliro 
crheblich golordort. Dio neue Generatoronanlago 
kam im Laufo dos Goschaftsjahrcs in Betrieb und 
arbcitot zur vollsten Zufriodenheit. Am 5. Marz 1909 
wurdo mit der Fnbrikation von Radscheiben im neuen 
Radschoibenwalzwork bogonnon. Dio Arbeiten fiir 
dio Anlage der neuen Fcinstralio wurden vergebon. 
In Wisson wurden das Ycrwaltimgsgcbaudo und die 
Dircktorialwohnhauser fortiggostellt. Insgesamt ver- 
ausgabte man fiir die Erw eiterung der Botriobsanlagon, 
Anschaffung nouor Maschinen und Vermehrung der 
Transportmittol in Deutz 536 309,90 und in Wissen 
299 209,47 -H. — Die Gosellseliaft beschiiftigto im Bo- 
richtsjahro durchschnittlich 2615 (2915) Personcn. 
Dor Rohuborsclnill einschlioBlich 1 048 577,66 <.* Yor
trag  bozifFort sieli auf 2 654 715,90 Jt. Yon diesem 
Betrage geben noch 600 000 Jt fiir Absclireibun- 
gon, 156 000 .Ji fur Schuldvorschroibung8zinsen und 
54 564,88 Jt fiir satzungsgoinaBc Gowinnanteilo ab, 
so dafi ein Reingowinn von 1 844 151,02 Jt verbloibt. 
Nacli dem Yorschlago dos A ufsichtsrates sollen hier- 
yon 20 000 •.% dem Beamtonpensions-, Witwen- und 
Waisonfonds uborwieson, 25 000 Jt ais Bololinung an 
Angostellte ausbozalilt, 750 000 J t ais Dividondo 
(7‘/a gegen 12 o/o i. Y.) vorteilt und die iibrigen
1 049 151,02 J t  auf neue Recknung vorgotragen werden.

B iihiiiisclie M ontn iigoso llscliaft in W ien . — Die
kurzlich abgohaltene Ilauptversainnilung bosehloB dio 
Lii[uidation der Gesollschaft, dereń Yermogen die 
P r a g o r  E i s c n - I n d u s t r i e - G o s o l l s c h a f t  in Wien 
abernimmt.

Societć  A nonym e <1 ’ O u g r e o - M a r  i 11 ay o, O ugree 
(B elg ien ). — Der RochmingsabschluB vom 30. April 
d. .1. zeigt, dali dio ani belgischon Stahlwcrksverband 
betoiligto Gosellseliaft im Goschiiftsjahro 1908/09 
einen Roherlos von 6 393 569 Fr., gegen 9 536 914 Fr. 
im .laliro vorhor, erzielto. Dor Reingowinn stellt sich 
auf 6 168 870 Fr. IIicrvon werden, nacli Abschreibung 
von 2 567 198 (i. Y. 5 624 378) F r., an Dividonden
2 630 000 F r. (50 F r. fiir dio AJctic wio im Vorjahro) 
vortoilt, wahrond fiir Tantiemon und Gratifikationen 
485 422 Fr. bostimmt sind. — Durch dio llerabsotzung 
der im yorigon Jahro  ungcwohnlicli hohen Ruck- 
stellung ist cs der Gosellseliaft moglich gewesen, 
trotz des erhoblichon Jlinderertragnisses die gleiche 
Dividendo wie im Yorjahro zur Vertoilung zu bringen.
— Das nouo Goschaftsjabr liifit sich, nach dom bis 
je tz t yorliegenden Ergelmis, gunstig an, da dio Ein- 
standspreise sich wosentlich yerringert haben. Die 
yerbossertón Betriebsoinrichtungon sind don Ilor- 
steUungsbedingungen weitor forderlich gewesen. Ins
besondere arboitot die Abteilung Uodango sohr zu- 
friedcnstellond, auch liegen gunstigę Ergebnisse yon 
den franzosischen Gosellschaften yor, an denen das 
Untornehmcn botoiligt ist.

S chw edische E isenerze in  A n ierika . — Wie 
uns mitgetoilt wird, wurden neuerdings nach Nord- 
ainerika 20 000 t schwedischcs Eisonorz zur sofortigen 
Yorladung yorkauft. W ahrond der erste Abschluli* in 
Kirunavare-Erzon erfolgto, handolt cs sich hierbei um 
phosphorhaltigo Gelliyare - Erze, oino Sorto, dio zum 
orston Małe nach Amorika geliefert wird.

Yom schw ediscU en A rb o ite rau ss tam le . — In 
welcher Weise der sehwedischo Erzbergbau und in 
Yerbindung damit auch dio dcutscho Eisenindustrio 
durch don gcgenwiirtigen groBen Arboiterausstand in 
Schweden botroffen wird, geht aus oiner-Moldung der 
„Koln. Ztg.“ horvor, nacli der dio schwodischon 
Dampfor zwar yorliiufig noch boschiiftigt sind, weil 
sieli an den Ilafenplatzen noch hinroichendo Mengen 
Erz belindon, dioso Y orrate jedoch Imld aufgebraueht 
sein werden, da dio Arbeit in den Bcrgwerken rubt. 
Dio doutschcn Abnehmer durften sich auf Kosten der

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 1685. Yergl. „Stalil mul Eisenu 1909 S. 888 und 1135.
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schwodisclion Grubon, mit denen sio Ycrtriigo abgc- 
schlosson haben, andcrwoitig dockcn.

Z o llb o fre iu n g cn  fiir  S ck ilF b au m a ie rla lien  iu  
U ruguay .*  — L ant Gosotz vom 27. Mai d. J . sind 
auf dio Dauor von 25 Jahren  dio Materialien, W aren 
und Geriite, dio naelnveislićh fiir don Hau, die Ein- 
riclitung, don Betrieb nnd dio Erlialtung der im Go- 
bieto der Republik U ruguay bbstohendon odor in 
Znknnft zu errichtonden W erften, llellingen und 
Trockondoeks sowie zum Hau und zur R eparatur von 
solchon Sehiffon bestimmt sind, dio ISositzorn von 
W erfton oder llellingen im Lando gohSren, von jodom 
Kinfulnzoll hefreit. Fiir die Dauor des Gosotzes 
bloihen dio orwiihnten Gegcnstiinde auch von dom fiir 
don Hafenliati bestimmten Steuorzusohlóg von 3 o/o,

* „Nachrichton liii- Handel und Industrie" 1909,
7. August, S. 8.

von dom Zuschlag yoii ' / 2 ° /o sowie von don 1 ‘/2 0/ 00i 
die von den Einfiihrern nach dom Geworbesteuer- 
gosotze zu ontrichton sind, befroit. Dio fiir den Hau 
und die R oparatur von anderen, ais don yorbezeieh- 
neten Sehiffon bestimińton W aren, M aterialien und 
Geriite gonioBen nur die durch das Gosotz vom 5. J a 
nuar 1888 festgesetzton Zollvergunstigungen, wonaoli in 
Teile zorlegt oingehondo Dampfschilfe, die im Lando 
zusammengosetzt wordon, yoii jedem Zoile hefreit sind.

Yom am o rik an isc lien  E iso n m ark t lauton die 
Naohrichtcri fortgoaetzt giinstigor; dio Ahnohmer treton 
aus der lango goiibton Zuriickhaltung beraus uiid 
suchen Absehlusso fiir langere Zeit zu tiitigon. In 
Roheisen ist man genoigt, fiir niichstjahrigo Alinabmc 
zu kaufon, stiiBt dabei jedoch auf die W cigorung der 
llocbofcnwerke. Dor Stahlm arkt ist weitor stark 
beschiiftigt, fiir sofortigo Lieforungon werden Auf- 
preise bowilligt.

V ereins - N achrichten.
V erein deutscher Eisenhuttenleute.

F iir dio Y e re in sb ib lio th ek  sin d  e iiig e g a n g o n :
(Dic Elnscndcr sind durch * bczclchnet.)

Bericht iiber die KSnigl. Sachs. Technische Iloch- 
schule* zu Dresden fu r  das Studienjahr 1907/08 
bezw. 1908/09. Drosdon 1908 bozw. 1909.

Biicher- und Zeitschriften-Verzeichnis der Biicherei 
des Vereines* deutscher Ingenieure. Berlin 1909.

Bulletin, Quarterly, o f the Canadian Mining Insti- 
tu te*: Souyenir Nu m ber, Summer Excursion 1908. 
Montreal 1909.

E h r e n w e r t h * ,  J o s o f  G a n g i  v . , P rofessor: 
Welche Temperaturen konnen w ir mit unseren ge- 
wóhnlichen Brennstoffen erreichen? (Aus der „Mo- 
tallurgie“, VI. Jahrgang, Hoft 10.) Halle a. d. S. 1909.

F o r m h a l s ,  R . , S ip l .^ n g .: Ueber die Calciumsili- 
cide und dereń Aufnahmefdhigkeit fiir  Stickstoff. 
Dissortation. (Darmstadt, GroBherzogl. Techn. Hoch- 
schule*.) GioBon 1909.

H e n  s e n ,  C a s p a r ,  Sipl.=3uQ.: ICritische Unter
suchungen der yanadin-Bestimmungsmethoden. Dis
sortation. (Aachen, Konigl. Techn. Hochschule*.) 1909.

■ Jahresbericht der Handelskammer* zu Dortmund fiir  
das Jahr 1908. 11. Teil. Dortmund 1909.

Jahresbericht der Ilandelskatnmer* Miilheim (liuhr)-  
Oberhausen fiir  das Jahr 1908/09. I. Teil. Ober
hausen (1909).

Jahresbericht der Handelskammer* fUr den Kreis 
Essen. 1908. Teil II. Essen 1909.

Jahresbericht der Handelskammer* Saarbrucken fiir  
1908. Saarbrucken 1909.

Jahresbericht des Direktors (des) Technikums* zu 
Bremen iiber das Jahr 1908. Bremon 1909.

Jahresbericht des Yereins* fiir die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund fiir  
1908. I. (AUgemeiner) Teil. Essen 1909.

Yergl. „Stahl und Eisen" 1909 S. 1250.

Jahresbericht des technischen Aufsichtsbeamten (der) 
Rhein isch - West fa l i sehen Hutten- und Walzwerks- 
Berufsgenossenschaft* H erm  Ingenieurs Freuden- 
berg fiir  das Jahr 1908. Essen 1909.

Jahresbericht (des) Yereins* zur Wahrung der wirt- 
sehaftlichen Interessen der Eisen- und Stahlindustrie 
ron EltafS-Lothringen und Luxe.mburg fiir  das 
Jahr 1908. Metz 1909.

Programm (der) Oroflherzogl. Technischen Hochschule* 
zu Darmstadt fiir  das Studienjahr 1909/10. D arm 
stadt (1909).

A ondom ngon in  do r M itg liodo rlis to .

Beling, Ernst, Ingenieur, W ien Y /l, M argarethenstr. 70.
Fettweis, Felix, Śtpl.=£$ug., Stahlwork Becker, A.-G., 

Krefeld-W illich.
Fincken, Carl, ZiYilingenieur, i. Fa. F ; Caemmeror

& C. Fincken, Duisburg, H ardtstr. 35.
Gaertner, Dr. F. W., Assistent des Martinstahlwerks, 

Geisweid.
Haring, Oskar, lugenieur, Dusseldorf, Beothovenstr. 13.
Lhoest, Lion, Ingenieur do mines, Liittich, Ruo Ro

bertson 39.
Sautter, Willi, D irektor, Ueberlingon am Bodenseo, 

Badstr. 731.
Schenk, Carl, Oberingenicur der Deutschen Niles W erk- 

zeuginaschinonf., Niederschoneweide, Bruckenstr. 27.
Schubiius, Wilhelm, Ingenieur, W ettera .d .R .,B orgstr. 2.
Wiethaus, Otto, Goh. Kommerzionrat, Generaldirektor 

der Wostfiili8chen D rahtindustrie, Hamm i. W.

N o n ę  M i t g l i e d o r .

Haegele, Richard, Loiter des Y erkaufsbureaus dor 
Frodair Iron & Steel Co., Ltd., London E. C.

Iilone, Wilhelm, 5)ipI.sQng., Miilheim a. Rhein, Roon- 
straBe 44.

In V erbindung m it der 41. ordentlichen H a u  p t v e r s  a m  ml  u n  g d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  
E i s e n g i e l i e r e i e n  wird am F r e i t a g ,  d e n  17. S e p t e m b e r  d. J.. nachm ittags 5 Uhr ,  im K iinstler- 
hause  zu D r e s d e n  eine

Versammlung deutscher Giefiereifachleute
stattfinden, żu der die M itglieder des V ereins d eu tscher E isenhu tten leu te  h ierdurch  eingeladen werden. 

A uf der T agesordnung  stehen  bis jetzt folgende V ortrage:

1. Die V erw endung von B raunkoh lenbriketts  in Eisen- und S tahlgieftereien.
2. U eber die A nforderungen an guten G iefiereikoks.
3. U eber das B rikettieren  von Eisen- und M etallspanen sowie sonstigen  Abfiillen.


