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30  Jahre Thomasverfahren in Deutschland.
I |c r  Umstaml, daB am Tage der Ausgabe 
^  dieses Heftes 30 Jahre seit dem Tage ver- 
iiossen sind, an dem die ersten Chargen in dor 
basischen Birne auf deutsehen Hiittenwerken 
erblasen wurden, hatte bereits zu Beginn des 
Jahres in der Redalction den Wunsch rege ge- 
inacht, daB bei dieser Gelegenheit dio gosohicht- 
lichen Vorgllnge, die sieli damals abgespielt 
haben, in authcntisoher Form niedcrgelegt 
wlirden. BesUirkt wurde dieser Wunsch da- 
durcli, daB von den verdicnst.vollen Pionieren 
des Thomasverfahrens viole inzwischen schon lieim- 
gegangen sind. Dio Redaktion wandte sich 
daher an die iiberlebenden Marin er aus jener 
Zeit mit der Bitte, sie bei ihren liistorischen 
Festlogungen zu untersUłtzen, und erhielt erfreu- 
licherweise dic Zusage gerade yon denjenigen 
unter ihnen, die durcli ihre wissenschaftlichc und 
praktische Arbeit selbst den groBten Antęil 
an der Einfiihrung und gliioklichen Durchfllhrung 
des Verfahri'ns hatten. Dem uns von dem 
friiheren Leiter des Himler Bergwerks- und 
Hilttenv,oreins, Hrn. Ingenieur J o s e f  Massoncz ,  
gegenwiirtig in -Wiesbaden, zur VerfUgung ge- 
stellten Bericht entnehmen wir den folgenden:

ltilckblick von Josef Massenoz.
„Am 28. Mftrz 1878 hielt auf der Friihjahrs- 

versammlung des „Iron and Steel Institute" der 
hekannte englische Htittenmann J . L o w t h i a n  
Be l l ,  spilter Sir Lowthian, einen Vortrag iiber 
sein Yerfahren zur Entfernung des Phosphors 
aus dem Roheisen durch Waschen des lliissigen 
Roheisens mit (liissigen Eisenoxyden bei niedriger 
Temperatur. In der dem Y.ortrage folgenden 
Besprechung machte S i d n e y  G i l c h r i s t  T h o 
mas  die erste kurze Mitteilu.ng, dafi es ihm ge- 
lungon sei, boim BessemerprozeB den Pliosphor 
nahezu vollst!lndig zu entfernen. Ein solcher 
Erfolg wurde damals fiir so unmiiglieh gehalten, 
daB nur yon J . L. B e l l  die kurze Erkliirung 
zu dieser Mitteilung abgegeben wurde, „dafi er 
jeden ais einen AVohlt!lter der Menschheit preisen 
worde, der die Trennung des Eisens, insbeson
dere des ęievelandeisens, von Phosphor besser 
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oder okonomischer bewirken konne, ais dies ihm 
selbst gelungen sei“. — Den absoluten Un- 
glatlben jener Versammlung an dio Moglichkeit 
der von Thomas mitgeteilten Erfindung schildert 
J e a n s ,  der friihere Sekretflr des „Iron and S tee l  
Institute“, in seinem Werke „Creators of the Age 
of Steelu mit folgenden kurzeń S atzen : nDie
Versauimlung lachte nicht iiber das aus so 
jugendlichem Munde kommende Heureka, noch be- 
gliickwunschte sie den jungen Mann zu seinem 
Erfolge, noch weniger wurden Fragen gestellt 
iiber seine Methode zur Entfernung des Plios- 
phors; sie nahm einfach keine Notiz von seiner 
nicht durch Beweise belegten Ankiindigung.1'

Fiir die Herbstversammlung des genannten 
Instituts, die im September 1878 in Paris 
stattfand, hatten nun S i d n e y  G. Th o ma s  
und P e r c y  C. G i l c l i r i s t  eine Druckschrift 
iiber die neue Erfindung vorbereitet, dereń Ver- 
lesung aber erst an letzter Stelle der Tages- 
ordnung stand. Sie fand aber uberhanpt nicht 
statt, sondern wurde auf die nttchste Friihjahrs- 
versammlung verschoben. Die Zwischenzeit ging 
nicht unbenutzt voruber. T h o m a s  war  mit 
W i n d s o r  R i c h a r d s ,  dem damaligen General- 
direktor der Firma Bolckow, Vaughan & Co. 
in Middlesbrough, bekannt geworden, der, in 
Wiirdigung der groBen Bedeutung der bislierigen, 
mit kleinen und unvollkominenen Apparaten von 
Thomas und Gilchrist erzielten Ergebnisse, sieli 
bereit erklOrte, Versuche zur Entphosphorung 
von Clovelandeisen in grofieren Birnen anzustellen. 
Diese Versuche wurden unter der intensiven und er- 
folgreichen personlichen Mitwirkung von Richards 
in Middlesbrough durchgefiihrt und diesem Mannę 
gebiilirt <laher das grofle Yerdienst, das Thomas- 
verfahren in die Praxis eingofiilirt zu haben.

Am 4. April 1879 fiibrtcn Thomas und 
Richards einer kleinen Zahi nervorragender eng- 
lischer Elsenhiittenleute den Yerlauf des Ver- 
fahrens in einigen Yersuchschargen vor, und die 
Tatsache, daB es gelungen sei, im Bessemer- 
konrerter aus Clevelaudeisen guten Schienen- 
stahl herzustellen, wurde unmittelbar darauf 
durch die englische Fachpresse bekannt. In der-
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selben Stunde, in der meme Gesellschaft durch 
die inzwischen eingegangene Zeitschrift „Iron“ 
Kenntnis von dem Erfolge in Middlesbrough er- 
hielt, lieB ich durch R i c h a r d  P i u k ,  den 
Leiter des Horder Bessemer-Werkes, bei dem 
mit ihm befreundeten E. Windsor Rictiards 
telegraphisch anfragen, ob er uns die Besich- 
tigung des Yerfahrens gestatte; ais seine zu- 
sagende Drahtantwort eintraf reisten mein Kollege 
E d u a r d  Mei e r  und der genannte Stahlwerksleiter 
R i c h a r d  P i n k  unverziiglich nach Middlesbrough 
mit dem Auftrag, von T h o m a s ,  wenn moglich, 
die Uebertragung seiner Patentrechte fiirDeutsch- 
landundLuxemburgzu er werben. In Middlesbrough 
konnten auch sie sich persiinlich von dem Erfolg 
der Entphosphorung iiberzeugen und sie fuhren dann 
nach London, um mit Thomas, den sie in Middles
brough nicht angetroffen hatten, zu verhandeln.

Dort war bereits vorlier der damiilige Di- 
rektor der Rheinischen Stalilwerke in Rulirort, 
G u s t a v  P a s t o r ,  mit dem Ingenieur Dr. G ra fi 
eingetroffen und liatte mit Thomas Verhand- 
lungen angekniipft, die so weit gediehen 
waren, daB die Rheinischen Stalilwerke die Li- 
zenz fiir Deutsehland init der vom Erfinder ge- 
stellten Bedingung erhalten sollten, daB diese 
Lizenz noch auf ein zweites deutsches W erk 
mitiibertragen werde. Die weiter gefiihrten 
Yerhandlungen ergaben eine Einigung zwischen 
den V ertretern der Rheinischen Stalilwerke und 
des Horder Yereins, welche nun die Thomas- 
schen Patentrechte fur Doutschland und Luxem- 
burg (mit Ausnahme der Firma Metz & Co.) 
fiir beide W erke genięinsam erwarben. Dieser 
Yertrag zwischen Thomas und den beiden Werken 
wurde am 26. April 187 9 abgeschlossen.

Der 8 . Mai des Jahres 187 9 war ein groBer 
Tag fiir das „Iron and Steel Institute*! Seit der 
gewaltigen Ertindung von Sir H e n r y  B e s s e m e r  
hat kein Fortschritt von almlicher Bedeutung 
in technischer und, wie sich spater zeigte, auch 
in wirtschaftlicher Beziehung die Verhandlungen 
dieser Yersainmlung so beschaftigt, wie die unter 
dem Vorsitz von E. W i l l i a ms  von S. G. Th o ma s  
gemachten Mitteilungen iiber sein Verfahren mit 
den bisher erzielten Erfolgen und die an seinen 
Yortrag sich anschlieBende Diskussion. Es war dies 
die am stiirksten besuchto Vćrsammlung des In- 
stituts, zu der auch die teehnisehen Leiter der be- 
deutendsten W erke desPestlaudesYollerErwartung 
der autlientischen Mitteilungen iiber das neue Ent- 
phosphorungsverfahren sich eingefunden hatten.

In seinem Yortrage stellte Thomas der bis 
dahin geltenden Meinung, daB die Entphospho- 
rung des Eisens im Konyerter durch die hohe 
Temperatur und die kurze Dauer des Prozesses 
rerhindert werde, seine Ansicht entgegen, daB 
die Entphosphorung in der Birne lediglich durch 
dereń kieselsaure Auskleidung und durch den 
sauren Charakter der Konverterschlacken ver-

hindert, werde. E r erwahnte dabei, daB bereits 
im Jahre 1867 Prof. M. G ru  n e r  auf den 
naehteiligen EinfluB des sauren Charakters vron 
F u tter und Schlacke aufmerksain gemacht habe. 
Um nun zu seinem Ziele, der Entpliospliorung 
im Konverter, zu gelangen, beschilftigte sich 
Thomas in ebenso unermiidlicher ais miihevoller 
Arbeit* darnit, ein brauchbares basisclies Kon- 
verterfutter lierzustellen; ci- yerwendete dazu 
in einem nur sechs Pfund fassenden Konverter 
zunitchst Kalk mit Wasserglas, dann Kalkstein 
mit 10 °jo feuerfestem Ton ais Bindemittel. Bei 
diesen Versuchen, welche sein Yetter P e r c y
C. G i l c l i r i s t ,  der dainals Chemiker auf den 
Blaenavon-Werken war, ausfiihrte, fand Thomas 
die rolle Unterstiitzung des Direktors dieser 
Werke, M a r t i n .  W ahrend es ihm nicht ge- 
lungen war, im 6-Pfund-IConverter Eisen im ent- 
kohlten Zustande fliissig zu erhalten, lieB sich dies 
leicht in einer ihm nun zur Verfiigung gestellten 
Birne von vier Zentner Fassungsrauni bewirken.

Schon bei diesen Versuchen giug Thomas 
davon aus, die basische Ausfutterung des Kon- 
verters durch basische Zuschlage zu schiitzen, 
und erkannte auch bald die Notwendigkeit des 
Nachblasens nach dem Verschwinden der Kohlen- 
stofflinien, um die vollstiindige Entpliospliorung 
herbeizuflihren. E r setzte dann seine Versuche 
im Stahlwerk zu Dowlais mit Unterstiitzung 
des Direktors dieser Werke, M e n e l a u s ,  fort, 
wo mehrere Chargen in 5-tons-Konvertern er- 
blasen wurden, doch lieferten diese wegen der 
ungeniigenden Haltbarkeit des Birnenfutters kein 
befriedigendes Ergebnis. Ais basischen Zuschlag 
hielt Thomas es damals fiir zweckmafiig, Kalk 
mit Eisenoxyd zusammen geschmolzen, in lliissigem 
Zustand, zu yerwenden.

In seinem Yortrag vom 8 . Mai 187 9 kam 
Thomas zu dem SchluB, daB die Entfernung des 
Phosphors in der Birne wesentlich die Herstel- 
lung einer hochbasischen Schlacke von unter 
20 °/o Kieselsaure und iiber 30 °/o Kalk und 
Magnesia bedinge. In einem Nachtrag schilderte 
er dann die weiteren groBen Fortschritte, die er 
unter der kraftvollen Mitwirkung von W i n d s o r  
R i c h a r d s  auf den Werken von Bolckow, 
Vaughan & Co. gemacht hatte. Dort wurden 
zur Ausfutterung der 35-Zentner-Versuchsbirne 
und der 8-tons-Birne in Eston scharfgebrannte 
Ziegel aus dolomitischem Kalk mit gutem Er
folg verwendet. Auch durch den wohlbekannten 
Chemiker E. S t e a d  aus Middlesbrough erfuhr 
Thomas bei diesen Versuchen im Gro6 en wert- 
volle Unterstiitzung. **

* Hierbei stand ihm ais eifrige und ermutigende 
Hilfakraft seine Schwester Lilian zur Seite.

** Auch in W itko w i tz wurden bereits im Juli 1879 
Yersuche im GroBen ausgeftihrfc, indem man nach dem 
TTmgieB-Yerfahren das Roheisen zuerst entsilizierte 
und dann in der basiBchen Birne entphosphorte. (Vgl. 
„Stahl und Eisen" 1902 S. 2.)
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Wie groB das Interesse an der Tliomas’selien 
Erfindung nun plotzlich geworden war. zeigte 
die lebhafte und eingehende Besprechung, Welche 
auf die Thomas’schen Mitteilungen vom 8 . Mai
1879 folgte und auch am nilchsten Tage fort- 
gesetzt wurde und an der sieli die bedeutendsten 
englischen sowie zahlreiche Huttenleute vom Kon- 
tinent beteiiigten, so Dr. Siemens, Richards, 
Prof. Williamson, J . T. Smith aus Barrow, 
Blair von Sheffield, J . L. Bell, Snelus, Spear- 
Parker, Stead, Prof. Abel, B. Samuelson, Pourcel 
von Terre Noire, Koch, Greiner von Seraing, 
Prof. Jordan, Schneider von Creusot, Dr. Bender 
aus Essen, Helmholtz aus Bochum und A. Cnr- 
negie aus Pittsburg. — R i c h a r d s  inachte ge- 
nauere Mitteilungen iiber 
die Schwierigkeiten, die 
bei der Herstellung ge- 
eigneter basischer Ziegel 
zu uberwinden waren, und 
iiber den giinstigen Ver- 
lauf der Entpliospliorung 
in der 8 -tons-B irne in 
Eston.

AnschlieBend an den 
Yortrag von Thomas 
und Gilchrist hielt auch 
Geor ge  J.  S n e l u s  einen 
Vortrag iiber seiue Arbei
ten zur Entfernung des 
Pliosphors und Schwefels 
beim Bessemer- und Sie- 
mens-MartinprozeB. E r 
stellte fest, daB er schon 
im Jahre 1872 erkannt 
hatte, daB die Entfernung 
des Pliosphors von der ba
sischen Natur der Schlak- 
ke abluingig sei; er klei- 
dete daher nach voraus- 
gegangenen Versuchen 
im Schmelztiegel auch eine 2-Zentner-Birne mit 
Kalkfutter aus und machte mehrere Chargen, 
welche ein giinstiges Resultat in bezug auf die 
Entfernung von Phosphor und Schwefel ergaben. 
Er kani jedoch, in W ahrung der Interessen 
seines W erkes, der Westcumberland Works, 
niclit dazu, seine Versuche fortzusetzen und ein 
technisch und okonomiscli brauchbares Verfahren 
auszubilden, sondern begniigte sich damit, ein 
Patent zu nelimen auf die Verwendung von Kalk 
und Kalkstein, auch von magnesiahaltigem oder 
mit anderer Beimisclumg yersehenem Kalk, zum 
Zwecke der Ausflitterung aller Oefen, in denen 
Metalle oder Oxyde geschmolzen oder in fliissi- 
gem Zustande yerarbeitet werden. Auch Snelus 
war also aul dem Wege, die so wichtige Frage 
der Entpliospliorung in der Birne zu losen, hat 
aber gern anerkannt, daB dereń Losung selbst 
durch Sidney Gilchrist Thomas bewirkt wurde,

wie denn auch in der Tat sein Patent den Pa- 
tenten des letzteren nicht hinderlich gewesen ist.

Wenige Tage nach der Londoner Friilijalirs- 
versammlung, am 13. Mai, bot W . R i c h a r d s  
zalilreichen englischen und fremden Mitgliedern des 
„Iron and Steel Institu te“ die erwiinschte Gelegen
heit, auf dem W erke in Eston das Verfahren ln 
der 8 -tons-Birne im Betriebe zu sehen. Am 
Abend desselben Tages, nach der Besichtigung, 
konnte ich in Verabredung mit Thomas dem 
Horder Verein noch die Vertretung der Thomas* 
sclien Patentrechte fiir O e s t e r r e i c h - I J n g a r n  
sichern. Spater loste der Horder Verein die 
Beteiligung von Thomas am Ertrilgnis der 
osterreicliisch-ungarischen Patente ab.

Nun begann fiir den 
H o r d e r V e r e i n  und die 
R h e i n i s c h e n  S t a h l -  
w e r k e  eine doppelte 
Arbeit: die Vorbereitung 
fiir die Ausfiihrung des 

Thomas verfahrens in
i lir en Werken und der 
Scliutz der Thomas’schen 
Patente gegen die er- 
hobenen Einspruche. Yor 
allem handelte es sich 
darum, im eigenen Lande 
und niSgijchst nahe bri 
den Hiittenwerken ge- 
eignetes Materiał fiir 
die basischen Ziegel zu 
finden. Innerhalb we
niger Monate wurden 
eine ganze Reihe von 
Dolomitvorkoinmen giin- 
stiger Zusammensetzung 
bekannt, dereń Existenz 
vorher unbeachtet ge- 
blieben war. Fiir das 
Horder W erk kamen da

mals hauptsachlich die Dolomite von Nieder- 
marsberg und Letinathe in Betracht. Anfangs 
wurden aus dem gemahlenen Dolomit unter 
hohem Druck Ziegel gepreBt und nach dem 
Trocknen in einem Mendheimschen Ofen scliarf 
gebrannt. NaturgemaB schrumpften diese Ziegel, 
von denen nur fiinf Lagen iibereinander in die 
Kammern eingesetzt werden konnten, stark zu- 
sammen und behielten auch keine glatten 
Flachen. Eine groBere Menge Dolomitziegel, 
welche in dieser Art hergestellt waren, ist vom 
Horder Verein anfangs auch aus Middlesbrough 
bezogen worden. Man ging daher spilter dazu 
iiber, den rohen stuckigen Dolomit in Ringofen 
oder in kleinen Scliachtofen so scharf wie mog- 
lich zu brennen, diesen totgebrannten Dolomit 
in gemahlenem Zustand mit wasserfreiem Teer 
oder auch mit einigen Prozent feuerfestem Ton 
zu mischen, daraus Ziegel zu brennen und diese

S i d n e y  G i l c h r i s t  T h o ma s .
(Entnom nicn dem  W erk : „M cmoir and  Letcers o f S. G. T hom as“ 

von R. W . Bum ie.)
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nochmals bei sehwłlcherer Hitze zu brennen. 
Fiir die Birnenboden wurden beim Anfangsbetrieb 
saure Diisen eingesetzt.

Endlich am 22. S e p t e m b e r  1879 waren 
die Vorbereitungen so weit gedielien, dafi in  
K o r d ę  d i e  e r s t e T h o m a s - C h a r g e i n  einer 
3-tons-Birne der alten Bessemeranlage geblascn 
werden konnte, und es war ein inerkwurdigcs, 
weil unverabredetes, Zusammen treffen, dafi ani 
s e l b e n  T a g e  auch die R h e i n i s c h e n  S t a h l -  
w e r k e  mit der Ausiiburig des Thomasprozesses 
beganuen. An diesem Tage sind auf dem Fest- 
lande die ersten Thomasstahlschienen gewalzt 
worden: sie erwiesen sich ais tadelloses Erzeugnis.

In den folgenden Jahren sind nun auf den 
beiden obengenannten und auf den zahlreichen 
auderen Werken, welche das Thomasverfahren 
einfiihrten, in bezug auf die zweckmafiigste Art 
der Ausfutterung der Birnen, insbesondere aber 
auf die Ermoglichung des raschen Auswechselns 
der Birnenboden und der ganzen Birnen, — wobei 
die genialen Konstruktionen des amerikanischen 
Ingenieurs H o l l e y  ganz besondere Dienste 
leisteten, — ebenso beziiglich der zweckmilfiig- 
sten Zusammensetzung des Rolieisens und der 
giinstigsten Fiilirung des Prozesses solche Ver- 
besserungen erzielt worden, dafi das Thomas- 
Yerfahren in technischer und wirtschaftlicher 
Beziehung einen vollen Erfolg darstellte. Die 
zur Erreichung dieses Zieles zu iiberwindenden 
Schwierlgkeiten waren aber weit grofier, ais 
viele heutige Betriebsingenieure der Thoinas- 
stahlwerke annehmeu mogen. So erinnere ich 
mich lebhaft unserer groBen Sorgen, wenn im 
Anfangsbetrieb betraclitliche Teile der Birnen
boden sich lijsten, insbesondere aber, wenn 
das heifie Metali durch die Fugen zwischen dem 
Boden und dem Oberteil ausflofi und wenn die 
Yerengung der Birneniiffnung durch die zahe 
basische Schlacke den Betrieb storte.

Im Jahre 1861 horte ich zu Leoben die Vor- 
trage meines Yerehrten Lehrers P e t e r  T u n n e r  
iiber den Bessemerprozefi. E r begann seine 
Beschreibung mit dem Satze: „Bei vielen aus- 
gezeichneten Fachleuten gilt es noch je tz t ais 
unentschieden, ob dieser Prozefi mit Vorteil an- 
gcwandt werden kann, allein es steht fest, dafi 
man mit geringem Abbrand durch das Bessemer- 
yerfabren ein vorzugliches Produkt mit iikono- 
mischem Yorteil erzielen kann, und der Prozefi 
hat daher eine grofie Zukunft.“ Dieselbe Be- 
urteilung, w ie sie dem Erfinder des Windfrisch- 
verfahrens, der mit Reclit ais einer der grofiten  
W ohltater der Menschheit bezeichnet werden 
<larf, in der ersten Zeit nach Bekanntwerden 
seiner Erfindung zuteil wurde, erfuhr auch der 
auf Bessemers bahnbrechender Erfindung weiter- 
bauende S i d n o y  G. T h o ma s .  Anfangs glaubte 
niemand an die Ergebnisse seiner Entphosphorung, 
und spater, ais die glatte Durchfiihrbarkeit des

Verfahrens vor aller Augen lag, wurde, wie 
dies noch auf der Versammlung des „Iron and 
Steel Institute“ in Dusseldorf im Jahre 1880 
geschah, von vielen mafigebenden Fachleuten be- 
zweifelt, dafi sein Prozefi wirtschaftlich vorteilbaft 
durchgefiilirt werden konne. W ie schwer os 
damals selbst fiir die hervorragendsten Fach- 
mflńner war, sich vou den durch die bisherigen 
bei niedriger Temperatur in mit Eisenoxyden 
ausgekleideten Herden ausgefiihrten Frischpro- 
zesse und Waschprozesse bei ihnen eingewur- 
zelten Anscliauungen zu trennen, beweist niclit 
allein der allgemeine Zweifel, dem die Thomas’sche 
Erfindung in England und anderwilrts begegnete. 
Wio eingewurzelt die alten Anscliauungen bei 
den meisten Hiittenleuten damals waren, gelit 
auch aus einem Briefe von P e t e r  T u n n e r  her- 
yor, den er mir am 7. November 1879 ais Ant- 
wort. auf die Mitteilungen schrieb, die icli ihm 
nach seinem Wunsche iiber den Thomasbetrieb 
in Hordę im ersten Monat gemacht hatte. Der 
Tunnersche Brief begann wie folgt:

„SeitY ierTagenliegtlhr frcundlichesSchreiben 
vom 28. vor. Mts. auf meinem Tisch zur Erwiderung. 
Ich bin jedoch immer noch so ganz zweifelhaft, was 
ich von Ihren darin enthaltenen Angaben lialten 
soli, daB icli noch zur Stunde ohne EntschluB 
bin, wie icli Ihnen antworten soli. Ich kann 
umnoglich annehmen, Sie wollten mir Unrichtig- 
keiten aufbinden, und ich kann mir auch nicht 
wohl denken, daB Sie in einer grofieu Selbst- 
tUuschung befangen sind. — Ihre Angabe, daB 
Sie mit weifiein Puddelroheisen von der Zusam
mensetzung: Si 0,55, Mn 1,35, S 0,16 und 
P  2,76 °/o das Bessemern am besten durcli- 
fiihren, nur 14 ojo Cało (Abbrand) haben und 
16 o/o Kalkzuschlag gebrauchen, um die Ent
phosphorung auf 0,03 o/o zu bringen, —  alles 
das kann ich nach meinen Erfahrungen und 
meiner Ueberzeugung nicht fiir richtig halten. 
Sie selbst, mein lieber Freund, schreiben mir, 
daB die von Ihnen ausgesprochenen Satze so 
ziemlich alle bisherigen Grundsatze auf dem Ge- 
biete der GuBstahlfabrikation umkehren, und 
werden es daher verzeihlich finden, wenn ich 
alter Mann selber mich nicht so bald darein er-
geben kann ............“

In der Generalversammlung des ,  T  e c h - 
ni scl ien Yere i ns  fiir E i s e n h i i t t e n we s e n  
des VorgUngers des nVereius deutscher Eisen- 
hiittenleute“, zu Dusseldorf am 14. Dezember 1879 
konnte ich iiber die in der Ausfiihrung des Thomas- 
verfahrens in Hordę bis dahin erzielten Resul- 
tate berichten. Ich vermochte damals mitzuteilen, 
dafi das Silizium im Roheisen mit vorziiglichem 
Erfolge durch den P h o s p h o r  ersetzt werden 
kann, und dafi dabei nichtsdestoweniger die 
Temperatur des fertigen Stahls hoch genug ist, 
um eine so heifie Charge zu erzielen, dafi sie 
steigend gegossen werden kann. Ich konnte ferner
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berichten, daB wir ohno jecie Schwierigkeit weiBes 
Roheisen mit einem Siliziumgehalto von weniger 
ais ł/a °/o und einem Phosphorgehalto von iiber
2 °/o zu Stahl bezw. Flufieisen mit einem Phos- 
phorgehalte von 0,03 °/o und darunter verarbeitet 
hatten usw. — Ueber die Fortschritte, welche 
man in den ersten sechs Betriebsmonaten mit 
dem ThomasprozeB in Hordo gemacht hatte, be- 
richtete ferner R i c h a r d  P i n k  auf der Ver- 
sammlung des „Iron and Steel Institute* am 5. Mai
1880 zu London. E r bestatigte auf Gruml der 
Analysen zahlreicher Thomas-Chargen, daB der 
Siliziumgehalt ohne groBen Eisenverlust niedrig 
gehalten werden kann, und daB, wenn das Metall- 
bad auch Mangan entbielt, ein betrilchtlicher 
Teil des Scliwefels entfernt wird. W eitere Mit
teilungen iiber die beim basischen BessemerprozeB 
in Hordę erzielten Ergebnisse konnte ich der Ver- 
sammlung des „Iron and Steel Institute11 z u 
Dusseldorf am 26. August 1880 geben. Die 
damals mitgeteilten Analysen der Endschlackon 
von fiinf Chargen ergaben den trotz des Nach- 
blasens sehr geriiigen Eisengehalt von 1,69 °/o 
des Gewichtes des Roheiseneinsatzes. Bei der 
auf diese Mitteilungen folgenden Diskussion am 
27. August bestiltigteProfessor Dr. H. We d d i n g  
unter Vorlage der von Prof. F i n k e n e r  im Labo
ratorium der Iionigl. Bergakademie zu Berlin aus- 
gefiihrten Analysen von zahlreichen Proben 
zweier Chargen von Hordę und der Rheinischen 
Stahlwerke ebenfalls den geringen Eisenabbrand. 
An der weiteren Besprechung beteiligten sich 
neben Prof. Wedding die HH. Tunner, Samueison, 
Dr. Siemens, S. G. Thomas, J . L. Bell, W. Rich
ards, W . Whitwell, Adamson, Snelus, Prof. 
.-ikermann, Riley, sowie der Vorsitzende Williams 
und der Berichterstatter.

Die in Hordo erzielten Resultate stellten un- 
zweifelhaft fest, daB man den basischen ProzeB 
mit siliziumarmem aber phosphorreichem und zu- 
gleich inanganhaltigem Eisen am glattesten durch- 
fiiKren konne. Mehrere der englischen Mit- 
glieder, insbesondere Dr. S i e m e n s ,  gaben ihrer 
Ver\vunderung Ausdruck, daB man uberhaupt ein 
so siliziumarmes Roheisen darstellen konne, ein 
Koheisen mit 0,1  °/o Silizium, 2,5 °/o Phosjihor 
und 2,2 °/o Mangan. Sei dies der Fali, dann 
konne man allerdings in Deutschland eine Roh- 
eisenąualitat herstellen, die in England nicht 
existiere. Darauf erklarte damals W. W h i t 
well  aus Thornaby, er habe zum Zwecke der 
Entphosphorung nach dem Thomas’schen Verfaliren 
mit einer entsprechenden Mollerzusammensetzung 
ebenfalls einige tausend Tonnen Roheisen mit 
0,14o/o Silizium, 0,099 °/o Schwefel, 2,95 °/o 
Phosphor und 0,317 ®/o Mangan erblasen.

In jener Versaminluug zu Dusseldorf bestand 
bei keinem der Anwesenden mehr ein Zweifel 
dariiber, daB der ThomasprozeB techniscli gut 
durehgefiihrt werden konne und ein einwand-

freies Materiał liefere, wohl aber entstand, wie 
sclion erwttlint, eine lebhafte Aussprache iiber 
die wirtschaftliche Wirkung dos Verfahrens, und 
mehrere hervorragende Metallurgen stellten dabei 
Bereclinungen an, wonach der nach dem Ver- 
fahren liergestellte Stahl trotz des billigeren 
phosphorhaltigen Roheisens wesentlich hiihere 
Herstellungskosten erfoi'dere ais das aus dem 
teueren phosphorarmen Roheisen erzeugto Besse- 
mermetall. DaB die geiluflerten Befiirchtungen 
niclit zutreffend seien, hat S. G. T h o m a s  damals 
iiberzeugend nachgewiesen, und die Erfahrungen 
dor zahlreichen groBen Thoniasstahlwerko, welche 
wiihrend der folgenden Jahre in rascher Aufein- 
anderlbige, ausgeriistet mit den fiir die zweck- 
miiBigstc Durchfiihriing des Yerfalirens erfordor- 
lichen technischen Einrichtungen, in Betrieb kamen, 
haben besttltigt, daB durch den ThomasprozeB in 
Deutschland rorziiglicher Stahl und vorziigliclies 
FluBeisen wesentlich billiger ais auf jede andere 
Weise hergestellt werden konnen. Sein Vor- 
sprung in den Erzeugungskosten ist infolge des 
W ertes der in dor Schlacke enthaltenen Phosphor- 
siiure noch entsprechend groBer geworden.

Nach Einfiihrung des Thoinasbetriebes in 
Deutschland wurden die Arbeiten zur Erzielung 
mogliehst haltbarer Ausfiitterungen der Birnen 
sowohl von Thomas selbst ais auch von seinen 
Lizenznebmern beharrlich fortgesetzt. Anstatt 
die Birnen mit Dolomitziegeln auszuinauern, kamen 
auch mit Dolomitmasse ausgestampfte GefilBe zur 
Yerwendung und spilter gepreBto Ziegol aus tot- 
gebranntem Dolomit mit Teer ais Bindemittel. 
S ta tt dor sauren Diisen wandte man eine Zeit- 
lang Diisen aus Magnesia an. Ais am zweck- 
milfiigsten erwies sich jedoch die Herstellung 
von Nadelboden aus Dolomit. Der im Jahre 
1882 und den folgenden Jahren in Hordę an- 
gewandte Dolomit entbielt:

Mk0 C 0 5 ..................... 42,04 u/o
CftO CO2 .........................  50,23 „
Al* Os -|- FciOs . . . .  1,45 „
Si O , ..............................  1,10 „

I11 der Annahme, daB Ziegel aus Magnesia nocli 
wesentlich bessere Haltbarkeit zeigen miiBten ais 
Dolomitziegel, wurden aus Magnesia, die durcb 
Behandeln von gebranntem Dolomit mit Chlor- 
iiiagnesiuinlauge (MgO CaO +  Mg Cl =  2 MgO 
-f- CaCl), D. R. P. 1 1 456, oder nach dem Schei- 
blerscben Verfahren (Abscheidung des Kalkes 
von gebranntem Doloinit mittels Zuckerliisung),
D. R. P. 14 936, hergestellt war, ebenso aus 
Magnesit von Euboa solche Ziegel fabriziert. 
Die Haltbarkeit dieser Ziegel, ebenso die der 
aus Magnesia gestanipften Boden, erwies sich 
beim ThomasprozeB jedoch nicht so viel besser, um 
die teuren Herstellungskosten zu decken, wiihrend 
fiir die Auskleidung des Herdes und der Wandungen 
vonFlamm5fen zur Herstellung vonbasischem Stahl 
Magnesitziegel sich bekannt.lieh gut bewftbrten.
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Die deutschen Patente von S. G. Thomas 
N r.5869,6080 und 12 700 sind nicht unangefochten 
geblieben und konnten erst nach harten Kftmpfen 
vor dem Kaiserlichen Patentam t und schlieClich 
vor dem Reichsgericht in Leipzig gesichert wer
den. Einzelne Teile der Thomas’sclien Patent- 
anmeidungen boten in ihrer niclit. sehr gliick- 
lichen Fassung einer Anzahl der bedeutendsten 
Hiittenwerke Veranlassung, die Yersagung der 
Patentierung zu beantragen. Wohl niemals vor- 
her und nachher haben in einer Patentangelegen- 
heit vor dem Deutschen Patentam t so umfasseude 
miindliche Yerhandlungen stattgefunden, und nie
mals auch sind vom Kaiserlichen Patentam t so 
wichtigc die Metallurgie des Eisens behandelnde 
Entscheidungen getroffen worden, wic in den 
Tagen des 21. und 22. November 1879. Gegen 
dio Patentanmeldung 11 4G8 vom 10. April 1879 
(dio unter Nr. 12 700 patentiert wurde) waren 
neun Einsprtiche erhoben worden. In der am 
21. Novemher unter dem Vorsitz desGeh. Ober- 
regierungsrates Dr. Meye r  stattgehabten Sitzung 
der 5. Abteilung des Kaiserl. Patentamtes waren 
24 Y ertreter der Einspreclienden und der Patent- 
naclisucher erscliienen. Die Abteilung beschloB 
nach langer miindliclier Verhandlung, das Patent 
in einer beschritnkten (fiir den Schutz der E r
findung aber yollkommen gendgenden) Form zu 
erteilen, und der Beschlufi wurde noch am Abend 
desselben Tages unter Mitteilung der Griinde 
verkiindet. Am foigenden Tage fanden dann 
unter dem Vorsitz des Unterstaatssekretiirs 
Dr. J a c o b i  die Yerhandlungen iiber die Nicli- 
tigkeitsantrage sta tt, welche von fiinf groBen 
Stahlwerken gegen den Horder Verein und die 
Rheinischen Stalilwerke bezuglich des Thoinas- 
schen Patents Nr. 58G9, „Yerfahren zur Her- 
stellung von feuerfesten basischen Ziegeln durch 
Mischen von magnesiahaltigem Kalkstein mit ge- 
ringen Mengen Yon Kieselerde, Tonerde und 
Eisenosyd, Formen der Masse zu Ziegeln und 
Brennen derselben bei WeiBgliihhitze“, gestellt 
worden waren. Die Neuheit des Patentes war 
hier auf Grund zahlreicher Vorgiinge in der 
L iteratur und in der Praxis angefochten. Das 
Erkenutnis des Patentamtes lautete auf Zuriick- 
weisung der Nichtigkeitsantriige, indem ange- 
nommen wurde, daB die samtlichen von den 
Klilgern angefiilirten Yorgange mit dem Inhalte 
des angefochtenen Patentes nicht in der Weise 
ubereinstimmen, um dio Ńeuheit der Thomas’sclien 
Erfindung in Frage zu stellen. — Bei diesen 
Yerhandlungen war auch Thomas selbst zugegen. 
Die Yerteidigung seiner Patentrechte vor dem 
Patentamte hatten Dr. F e o i l o r  G o e c k e ,  der 
Yorsitzende des Aufsichtsrates der Rheinischen 
Stalilwerke, und ich ubernommen.

Gegen die Entscheidung des Kaiserlichen P a
tentamtes vom 21. November 1879, betreffend die 
Erteilung des Patentes 12 700, wurde von einer

Reihe yoii Interessenten Beschwerde erhoben, 
welche jedoch Anfang Noveinber 1880 you der 
Beschwerdeabteilung zuriickgewiesen wurde. Auch 
das Reichsgericht ais letzte Instanz wies eine 
angestellte Niclit.igkeitsklage zuriick. Schon be- 
Yor diese Patentstreitigkeiten ausgefochten 
wurden, begann die Erwerbung you Lizenzen 
durch andere deutsche Werke.

Im Mai 187 9 fanden im Deutschen Reichs- 
tag die Verhandlungen wegen Wiedereinfiihrung 
der Eisenziille sta tt. Die Nachricht von der 
Erfindung der Entphosphorung im Konverter 
erweckte das grijBte Intcresse derjenigen Mit- 
glieder des Reichstages, die ais Hauptyerteidiger 
des Schutzes unserer Eisenindustrie auftraten; es 
waren dies insbesondere L o u i s  B e r g e r  und 
F r e i h e r r  von  S t u mm.  Mit letzterem wurde 
von uns der erste Lizenzvertrag yerabredet, 
der fiir die W erke von Ge b r i i d e r  Stumm 
und Gebr i i de r  G i e n a n t h  in K raft trat. Auf 
Verlangen des Freiherrn von Stumm wurde in 
diesen Y ertrag die von den lizenzgebenden 
Werken ais selbstverstandlicli betrachtete Yer- 
pflielitung aufgenommen, auch an die ubrigen 
deutschen W erke unter billigen Bedingungen 
Lizenzen zu erteilen. Bald nach den ersten 
Entscheidungen des Patentamtes sicherten sich 
dann mehrere der groBen Stahlwerke Lizenzen, 
von diesen zuerst der Bochumer V erein; ferner 
erwarben das Ausiibungsrecht die Firma de 
Wendel & Co. in Hayingen und Moyeuvre, 
die Firma de Dietrich & Co. in Niederbronn, die 
GutehotTniingshiitte in Oberhausen, die Union in 
Dortmund (1881), die Aktiengesellschaft Phonix 
(1883), das Eisen- und Stahlwerk Hoeseh, der 
Aachener Hiitten-Actien-Verein, die Werke zu 
Diidelingen, die Burbacher Hiitte (1891), Ge- 
bruder Rtichling in Volklingen (1890), die Useder 
Hiitte, die Friedensliiitte, die Konigs- und Laura- 
Hiitte u. a. — Schon im Juni 1879 waren mit 
verschiedenen Firmen, darunter H. J . Yygen & Co. 
uud Dr. C. Otto & Co., Vereinbarungen wegen 
Herstellung der basischen Ziegel durch diese 
W erke getroffen worden.

Ais naturgemaBe Folgę der Thomas’schen Er
findung ergab sich, daB nun zahlreiehe Fach- 
leute sich damit beschaftigten, andere Methoden 
der Entphosphorung ausfindig zu machen; jedoch 
wurde die weitore Ausdehnung des Thomaspro
zesses dadurch weder gefordert noch gehemint, 
und die Erzeugung von Thomasstahl und 
ThomaslluBeisen wuchs von Jah r zu Jahr in 
steigendcm .MaBe. W ahrend der ersten Jahre 
des Thomasbetriebes wurde auf den Thomas- 
stahlwerken das Roheisen im Kupolofen umge- 
schmolzen, auf einzelnen in flussigem Zusstande 
direkt von den Hochofen dem Ivonverter zu- 
gcfiihrt. Letztere Arbeitsmetliode bot natiirlich 
nicht dio Sicherheit einer gleichmaBigen Zusain- 
tnensetzung des zu verarbeitenden Rolieisens.
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Es war daruin nicht zu verwundern, wenn die 
Ingenieure im Thomasstahlwerk, falls sich ge- 
legentlich Schwierigkeiten im Betriebe ergaben, 
solcho auf die Ftthrung des Hochofenbetriebes 
zuriickfiihren zu miissen glaubten und umgekchrt. 
Diese Uebelstilnde wurden beseitigt durch die 
Zwisclienschaltung des R o h o i s e n m i s c h e r s .  
Er liat eigentlich zwei Vaterl!lnder, Amerika 
und Deutschland. Im Jalire 1889 lieB sich 
W. R . J o n e s  in Braddock bei Pittsburg einen 
Roheisenmischer patentieren und setzte im selben 
Jalire seinen ersten derartigen Apparat auf den 
Edgar Thomson Werken in Braddock in Betrieb. — 
Ohne Kenuthis von diesem in Braddock bereits 
erltauten Mischer und von den Jonesschen Pa- 
tenten konstruierte im Jalire 1890 der damalige 
Oberingenieur des Horder Vereins, G u s t a v  
H i l g o n s t o c k ,  von der Idee ausgehend, un- 
abhitngig von den einzelnen Absticlien der Hoch
ofen den Konvertern ganz naeh Bedarf des Stahl- 
werks das erforderliche Roheisen in moglichst 
gleiclimafiiger Beschaffenheit, gut gemischt, zuzu- 
fiihren, obenfalls einen Roheisenmischer und stellte 
ilin in HSrde auf. Es war dies der erste Roli- 
eisenmischer, der auf dem europilischen Festlande 
in Betrieb kam. Ich habe nicht versaumt, die 
europilischen Patentrechte von W . R. Jones fiir 
den Horder Yerein z u erwerben.

Der Roheisenmischer erwies sich gleiclizeitig 
ais ein fiir die E n t s c h w e f e l u n g  des Roheisens 
vorziiglich geeigneter Apparat, und es wurden da
her fiir den H5rder Verein Patente auf das 
Verfahren zur Entschwefelung des Roheisens 
durch Zusatz von manganhaltigem Roheisen er- 
worben. Bald naeh dem Jahre 1890 wurden die 
Roheisenmischer auf allen Thomaswerken in ver- 
schiedenen Bauarten eingefiihrt, und erst die An- 
wendung dieser groBen Sammel- und Misch- 
gefaBe fur lliissiges Roheisen, dereń neuestes auf 
der Gutehoffnungsliutte 1000 t fliissiges Roh
eisen aufnimmt, ermoglichte die rasche Arbeit 
in den Thomasstahlwerken, vermehrte die Sicher- 
lieit der Erzielung eines gleichmilCigen Erzeug- 
nisses und fiihrte zu den gewaltigen Produktions- 
mongeu der modernen Tliomasstahlwerke. Der 
Roheisenmischer wird ais kippbarer Behalter, 
der ilhnlich wie die Birne in zwei horizontalen 
Zapfen gelagert ist, mit einer oben befindlichen 
EinguBoffiiting und einer seitlich angeordneten 
Schnauze zum AusgieBen konstruiert. oder ais 
Walzen-(Tonnen-)Misclier, der am Umfang auf 
Rollen ruht, angeordnet. Um das Einfrieren 
zu verhiiten und auch iiber Sonntag groBere 
Mengen Roheisen iliissig halten zu konnen, wird 
er auch mit Heizungseinrichtungen versehen,

Die c he mi s c he  Se i t e  des  T h o m a s p r o -  
zesses  ist in England hauptsilchlich durch 
St ead  aus Middlesbrougli ais Ergebnis seiner 
Beobachtungen des Betriebes in Eston und 
seiner daran gekniipften analytischen Arbeiten ge-

wiirdigt worden. Die meisten und aufklitrendsten 
Arbeiten iiber die Theorie des Thomasprozesses 
und dessen praktischen Betrieb sind aber in 
Deutschland gemacht worden, entsprechend der 
auBerordentlichenWichtigkeit, die bei dem riesigen 
Reichtum an billigen phosphorhaltigen Erzen, 
namentlich in Lothringen und Luxemburg, die Ent- 
phosphorung im K onrerter gerade fiir unser 
Vaterland besitzt.

In Deutschland wurden bald naeh Einfiihrung 
des Thomasverfahrens eingehende Studien iiber 
dessen Verlauf durch Professor Ho f ma n n  und 
Professor Dr. H e r m a n n  We d d i n g ,  die. vom 
Kaiserlichen Patentamt damit beauftragt waren, 
und durch Professor F i n k e n e r ,  ferner durch 
Bergrat Dr. von G r o d d e c k  und Dr. B. B r o c k -  
111 a n n  in Claustlial sowie Professor W e e r  en in 
Charlottenburg und W. Ma t h e s i u s ,  damals In
genieur in Hordę, angestellt. Namentlich aber 
haben Professor .Tosef  v o n  Eh r e n  w e r  tli in 
Leoben und der geistvolle Chemiker Dr. F r i e d r .  
C. G. Mii 11 e r ,  damals Oberlehrer in Branden
burg a. H., wesentlicli zur genaueren Erkenntnis 
des Verlaufs des Prozesses beigetragen; ihre 
Arbeiten sind auch fiir die Erkenntnis der 
W a r m e o k o n o m i e  d e s  T h o m a s p r o z e s s e s  
von groBem Interesse.* An dieser Stelle ist ins
besondere auch der umfangreichen Untersuclningen 
zu gedenken, die G u s t a v  H i l g e n s t o c k  iiber 
die K o n s t i t u t i o n  d o r  T h o m a s s c h  1 a c k e  
in den yerschiedenen Stadien des Prozesses an- 
st.ellte, und welche ihn zu dem iiberrasclienden 
Ergebnis fiihrten, daB die Phosphorsaure in der 
Thomasschlacke ais v i e r b a s i s c h e s  K a l k p h o s -  
p h a t  vorhanden sei. E r veroffentlichte hieriiber 
im September 1883 einen Bericht in „Stahl und 
Eisen“ . Ferner erbrachte Hilgenstock in seinem 
am 27. Juni 188G in der Hauptversammlung 
des „Yereins deutscher Eisenhuttenleute1* gehal- 
tenen Vortrag auf Grund seiner weiteren zu 
Hordę angestellten Versuche den sichereu Be- 
weis fiir die Richtigkeit seiner Mitteilung vom 
September 1883.

Ueber den w i r t s c  h a f t  l i c h  en W e r t  des 
Thomasschen Entphosphorungsverfalirens naraent- 
lich fiir Deutschland berichtete H. B r a u n s  in 
einem ausfiihrlichen Yortrag vor der Haupt- 
yersammlung des „Vereins deutscher Eisenhiitten- 
leute“ am l l . Dezember  1881. Es wiirde den 
Rahmen dieses Riickblickes weit flberschreiten, 
wollte ich auf die Bedeutung der zahlreichen 
Arbeiten anderer Fachgenossen im einzelnen 
eingehen; sie sind groBtenteils von Dr. E. F r . 
Di i r r e  im dritten Band seines W erks iiber die 
Anlage und den Betrieb der Eisenhiitten ge- 
wiirdigt worden. Namentlich aber lieferte

* In jiingster Zeit haben F. W ttst und L. L a v a l  
eingehende esperimentello Untersuchungon Uber den 
ThomaaprozeB angestellt. (Yergl. „Stahl und Eisen" 
1909 S. 121 lf.)
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unsere Zeitschrift „Stahl und Eisen“ durch die 
Fiille der den ThomasprozeB betreffenden, darin 
niedergelegten Arbeiten einen Beweis fiir die 
grofle Energie, rait welcher die weitere Aus- 
bildung dieses Yerfalirens angestrebt und er- 
reicht wurde.

Von allen Industrielttndern zogen D e u t s c h 
l and  und L u x e n i b u r g  den groBten Vorteil aus 
der Thomas’schen Erfindung, danacli Frankreich, 
Oesterreich und Belgien, wiihrend sich in England 
der ThomasprozeB nur langsam entwickeln konnte. 
Die groBen Erzmengen in Łothringen und 
Luxemburg bildoten die Hauptgrundlage des 
mttchtigen Emporbliihens unserer FluBeisen- 
erzeugung. Wie vorteilliaft der ThomasprozeB 
auch fiir W erke geworden ist, die in anderen 
Gegenden Deutschlands auf dortige, weniger 
umfangreiclie Vorkommen phośphorhaltiger Erze 
angewiesen sind, beispielsweise fiir die Jlseder 
Hutte und die Maximilianshiitte, ist allgemein be
kannt. In O e s t e r r e i c h  -Uri g a r n  kam der Tho- 
masprozefl in erster Linie der Eisenindustrie in 
Bolimen, ferner den mahrisehen und schlesischen 
Huttenwerken zu statten. In regelmilBigem Be- 
trieb wurde der ProzeB dort zuerst in W itko
wi tz durchgefiihrt und rasch entstanden dann 
die Thomasstahlwerke zu Kladno, wo bereits im 
Marz 1879 die Vorversuche ausgefiihrt worden 
waren, ferner zu Teplitz und Trzynietz b. Tesclien. 
Wiihrend bis daliin die osterreichischen Alpen- 
lander auf der Basis ihrer rorzuglichen Spateisen- 
steine die Hauptmenge der dortigen Stahlerzeu- 
gung geliefert hatten, verschob sich nun diese Pro- 
duktionsziffer zugunsten der obengenannten Pro- 
vinzen, dereń Eisenindustrie mit billigen phos
phorhaltigen Erzen und auch mit billigem Brenn- 
stoff arbeiten konnte. Den ersten eingehenden 
Bericht iiber den Beginn der Ausubung des 
Thoinasprozesses in Oesterreich erstattete im 
Mai 1880 eine aus den Herren P. T u n n e r ,  
F.  K u p e l w i e s e r ,  A. K r a u t n e r  und noch drei 
anderen Herren bestehende Kommission.*

Die Ursache der langsamen Entwicklung 
des Prozesses in E n g l a n d  beruht vorwiegend 
auf der fur die Herstellung von Thomas- 
roheisen viel weniger geeigneten Zusammen- 
setzung des hauptsachliclisten Teiles der in 
Grofibritannien vorhandenen pbosphorlialtigen 
E rze, insbesondere der Cleveland - Erze mit 
ihrem liohen Gehalt an Kieselsilure und Ton- 
erde, ihrem uubeąuemen Gehalt an Schwefel 
und mit ihrem verhaltnismaBig niedrigen Phos- 
phorgehalt.. Um den Schwefel im Roheisen auf 
ein zulassiges MaB zu bringen, ist man bei Ver- 
arbeitung der Cleveland-Erze genijtigt, einen 
heiBen Hochofengang zu fiihren und demzufolge

* „Zeitschrift des Rerg- und Huttenmannischeu 
Yereius filr Steiermark und K«rnten“, 1880, S. 217 
his 260.

graues Roheisen zu erblasen, das bei hohem 
Siliziumgehalt nur wenig Phosphor besitzt. In- 
folgedessen arbeiteten lilngere Zeit hindurch die 
Cleveland - Roheisen verwendenden englischen 
Thomasstahlwerke unter ungiinstigeren Bedin- 
gungen ais die Hiitten auf dem Festland; die 
Ausfiitterung ihrer Birnen wurde rascher zer- 
stort, sie muBten eine groBere Menge basischer 
Zuschlage zur Erzielung einer stark basischen 
Schlacko aufwenden und hatten groBeren Eisen- 
verlust. Diesem Uebelstand wurde spitter ent- 
weder durch Zusatz von manganhaltigen Erzen 
bei der Roheisendarstellung zur Erzielung eines 
siliziumiirmeren, manganhaltigen Roheisens und 
neuerdings durch eine andere Fiihrung des 
Prozesses abgeholfen, indem zunilchst nur so viel 
basische Zuschlage, yornehinlich Kalk und Eisen- 
oxyde, in den Konverter gebraclit werden, daB 
gleich im Anfang des Prozesses durch das Yer- 
breimen des Siliziums eine hinreichend fliissige 
Sclilacke gebildet wird, die zu sauer ist, ais 
daB sie irgend erheblichere Mengen Phosphor- 
siluren aufnehmen konnte und daB diese dann 
moglichst vollstandig abgegossen wird. Nach 
Entfernung dieser ersten Sclilacke erfolgt dann 
unter Zusatz der weiter notigen Kalkmenge die 
Entphosphorung des Metallbades und das Fertig- 
machen der Charge.* In England lag der lang- 
same Gang der Weiterentwicklung des Thomas- 
prozesses also nicht etwa daran, daB man ihn 
zur Walirung der bis dahin lierrschenden Stellung 
der Bessemerwerke absichtlich gehemmt hatte, 
sondern an den vielfach durch die chemische 
Zusammensetzung der dort zur Verfiigung stehen- 
den phosphorhaltigen Erze bedingten Schwierig- 
keiten; ebensowenig wie man auch, was neuer
dings vielfach geglaubt zu werden scheint, in 
den Y c r e i n i g t e n S t a a t e n  stellenweise nicht 
deshalb zu dem basischen HerdprozeB ubergeht, 
weil man besondere qualitative oder wirtschaft- 
liclie Vorteile davon erwartet, sondern aus dem 
sehr einfachen, aber desto zwingenderen Grunde, 
weil dort, wo es gesebieht, die Beschaffen- 
heit der zum Abbau gelangenden Erze den 
WindfriscliprozeB nicht durchfiihrbar erschei- 
nen lilfit.

Auch die F l u f i s t a h l e r z e u g u n g  im F l a mm-  
ofen erfuhr durch die Entwicklung der Her
stellung brauclibarer basischer Ziegel einen 
wesentlichen Aufschwung, indem es dadurch er- 
moglicht wurde, auch im basisch ausgekleideten 
Flaminofen phosphorhaltiges Rohmaterial in vor- 
ziigliche FluBeisenąualitaten umzuwandeln. Nach- 
dem die Anwendung des basischen Futters in

* Dieses fiir die Yerarbeitung von siliziumreichew  
und phosphorarinem Roheisen von Dr. Ot t o  M a s s e n e z  
angegehene Verfahren (unter Nr. 1G7 9G2 durch Deut- 
sches Reichapatent geschutzt) ist in Middlesbrough 
sowie in Schottlaud erfolgreich eingefiihrt.

Die Redaktion.



22. September 1909. 30 Jahre l'ho>nasverfahren in Deutsehland. Stahl und Eison. 1473

der Birne gelungen war, kann es niclit wundern, 
daB mań diese Neuerung auch auf den Herd des 
Flammofens iibertrug. Aber es ist auffallig, 
daB ein Patentanspruch hierauf niclit erhoben 
wurde. Es liegt dies wolil daran, daB die erste 
Entphosphorung im Siemens - Martinofen, die zu 
Alexandrowsky bei St. Petersburg erfolgte, niclit 
Gegenstand einer Patentanmeldung, sondern 
durch die technischen Zeitschriften alsbald All- 
gemeingut wurde. „Stahl und Eisen“ hat im 
Jahre 1882 S. 478 und 599 ausfiihrliclie Mit
teilungen dariiber gebracht.

Der Siemens-M artin-Prozefi auf basischein 
Herd erfulir bekanntlich bedeutende Verbesse- 
rungen hinsichtlich der Erzeugungsmoglichkeit 
durch das Ber tran d-Thiel-Yerfahren sowie durch 
das Talbot- und das IIoesch-Verfahren. Wahrend 
die Flufleisenerzeugung nach dem sauren Martin- 
Verfahren in Deutsehland im Jahre 1908 nicht 
groBer war ais im Jahre 1900 und nur die ge
ringe Ziffer von rund 147 000 t  aufweist, ist in 
den aclit Jahren 1900 bis 1907 die Erzeugung 
von basischem Herdstahl in Deutsehland und 
Luxemburg von rund 2 Millionen Tonnen auf 
4 Millionen Tonnen gestiegen, eine Erscheinung, 
die zum grofien Teil eine Folgę des Neubaues 
bezw. der Vergrofierung von solchen Martin- 
werken ist, die ihr Bestehen zumeist auf Schrott- 
ankauf begriinden, also yon vornherein fiir das 
Thomasverfahren ausseheiden. In dem gleichen 
Zeitraum stieg die Erzeugung von basischem 
Konverterstahl von 4 141000 auf 7 212 000 t. 
DaB in England der Martinprozefi gegeniiber 
dem Bessemer- und Thomasverfahren groBere Ver- 
breitung gefunden hat ais in den kontinentalen 
Landem, erklart sich aus dem schon oben er- 
wahnten Umstand, dafi fiir Grofibritannien die 
Erzfrage fiir die Herstellung der zweckmafiigsten 
Art von Thomasroheisen nicht so giinstig liegt, 
wie bei uns, ferner auch daraus, dafi Martin- 
anlagen nicht unbedingt ao grofie Kapital- 
aufwendungen erfordern wie Bessemer- bezw. 
Thomasstahlworke, welch letztere notwendig auf 
bedeutende Produktionen eingerichtet sein miissen.

Mit welcher Sicherheit und mit wie gutem 
wirtschaftlichen Erfolg die heutigen gutgeleiteten 
Thomasstahlwerke arbeiten, geht aus den folgen- 
den Betriebsresultaten eines grofien, Minette- 
roheisen Yerarbeitenden W erkes hervor, worin 
besonders auch der Eisenabbrand in der letzten 
Blaseperiode festgelegt ist (siehe nachstehende 
Zahlentafel I).

Bei diesen 16 Chargen entstand also, wahrend 
der Phosphor im Mittel von 0,145°/o auf 0 ,053°/o 
aus dem Metallbad entfernt wurde, ein Eisen
abbrand, -welcher den Eisengehalt der Schlacke 
um durchschnittlich 2,75 °/o erhbhte. Da auf 
100 kg Roheiseneinsatz 18,91 kg Schlacke ent- 
fielen, so betragt demnach der Eisenverlust in 
der letzten Periode 0,52 o/o des Roheisenein-

XXXVI1I.M

Zahlentafel I.

Cta.
Phosphoi Im Eisen Eisen in der Schlacke Mehr- 

ubbrund 
an  Fe in %P robe I P robe 11 P robe I Probe II

815 0,071 0,042 8,90 6,60 2,30
816 0,167' 0,050 8,15 6,45 1,70
817 0,096 0,057 9,80 6,80 2,50
093 0,130 0,054 6,30 3,75 2,55
103 0,170 0,057 8,40 5,10 3,30
115 0,162 0,053 7,05 3,75 3,30
134 0,133 0,037 9,85 6,40 3,45
158 0,108 0,049 8,20 3,75 4,45
197 0,199 0,078 5,65 3,70 1,95
202 0,121 0,053 7,60 4,50 3,10
210 0,074 0,038 8,95 5,75 3,20
212 0,128 0,081 7,40 5,30 2,10
213 0,130 0,049 7,20 5,35 1,85
214 0,134 0,056 7,55 5,00 2,55
132 0,226 0,042 8,10 6,15 1,95
136 0,224 0,060 7,75 3,95 3,80

4>
3

0,145 0,053 7,89 5,14 2,75

satzes. Der Leiter des W erkes bemerktdazu:  
„Dieser in besclieidenen Grenzen sich haltende 
Eisenyerlust kann dadurch noch weiter herab- 
gedriickt werden, dafi die Charge nach der Ent- 
kohlung, also vor dem Nachblasen, soweit wie 
moglich abgekiihlt wird. Hierdurch wird 1. die 
Nachblasezeit abgekiirzt, da der Phosphor in 
der kalt.eren Charge rascher yerbrennt, 2. ver- 
brennt in dem kalteren Bade weniger Eisen, und
3. gewinnt man noch die Wertdifferenz zwischen 
Sclirott und Rohstahl. Bei heifien Chargen 
kann oft so viel Sclirott zugesetzt werden, dafi 
das Ausbringen aus dem Konyerter auf iiber 
100 °/° steigt. In welcher Weise das Abkiihlen 
durch Schrottzusatz auf den Abbrand giinstig 
wirkt, zeigen z. B. die folgenden zwei Chargen, 
yon denen die erste sehr heifi ging und nicht 
abgekuhlt wurde, wahrend die zweite durch 
Zusatz von 800 kg Schrott soweit wie moglich 
abgekuhlt wurde:

°  helB kall
Eisenprobe I . . . . 0,168 °/° P 0,226 o/o P

II . . .  . 0,019 o/o P 0,060 o/0 p
0,119 >  P 0,166 °/o P 

belB kalt
Sclilackenprobe I . . 3,75 % F® 5,00 u/» Fe

, II . . 8,20 o/0 F e 5,75 o/0 Fe
4,45 7o Fo 0,75 7o Fe

Bei der heifien Charge hatte demnach die 
Schlacke bei der letzten Entsphosphorung
0,119 °/o Phosphor und 4,45 «/„ Eisen aufge- 
nommen, wahrend bei der kalten Charge die 
Eisenzunahme wahrend der letzten Entphos
phorung nur 0,75 °/o betragen hat, d.h. 0,84 bezw.
0,14 °/o Eisen auf den Roheiseneinsatz bezogen.“ 

Der durchschnittliche Eisengehalt der Tliomas- 
schlaeke des betreffenden W erkes im Jahre 1908 
betrug nach der folgenden Zahlentafel II  8,32 °/o 
und der durchschnittliche Entfall an Konyerter- 
und Pfannenschlacke f. d. Tonne Einsatz ergab 
nach Zahlentafel III 18,91 °/o.
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Zahlentafel II.

E i B e n g - c h a l t  d o r  K o i i Y e r t e r s c h l a c k o n  
i m  J a l i r e  1908.

Monat Woche

* 
'S Monut Woche Fe

%

i . 9,45 i . 9,45

Januar
2,
3.

8,80
9,30 Februar 2.

3.
9,30
9,25

4. 9,60 4. 8,15

1. 8,05 1. 8,10
2 8,40 2. 9,35

Miirz 3. 8,40 April 3. 8,20
4. 8,70 4. 8,70
5. 8,30 5. 8,30

1. 8,00 1. 7,75

Mai
2.
3.

8,45
8,70 Juni

2.
3.

8,00
7,85

4. 9,30 4. 8,55

1. 8,75 1. 8,35
2. 8,75 2. 8,40

Juli 3. 8,05 August 3. 8,40
4. 8,10 4. 7,90
5. 7,95 5. 8,30

1. 8,00 1. 8,20
2, 8,50 2. 7,80

September 3. 8,80 Oktober 3. 7,75
4. 8,10 4. 7,15
5. 7,50 5. 7,05

1. 7,35 1. 7,25

j NoYembcr 2.
3.

7,40
7,05 Dezember 2.

3.
7,40
7.80

! 4. 7,50 4. 8,20

Jahresmittel: 8,32 0/0 Fe.

Zahlentafel III.

E n t f a l l  a n  S c h l a c k e  ( K o n y e r t e r -  u n d  
P f a n n o n B c h l ó e k o )  f. d. T o n n e  E i n s a t z  

i m J a h r e  1908.

M onat
Yerblanenerf

Roheisen

t

Schlacfaen-
E ntfa ll

t

A uf Iioh- 
elsen-Elnsatz 

bczogen 
%

6304,9 16,7
7349,6 21,9

; Miirz 31 284,2 0008,5 19,2
: A p r i l ....................... 30 702,4 0290,8 20,5
! M a i ........................... 31 768,9 5166,1 18,8
■ J u n i........................... 29 979,0 5034,1 18,8
1 J u l i ........................... 34 382,4 6444,2 18,9
! A u g u s t ................... 31 727,9 5909,1 18,6
] September . . . . 33 591,3 6018.7 18,0

O k to b er ................... 34 540,1 6364,1 18,5
5558,4 18,3

Dezember . . . . 30 227,1 6772,1 18,7

JahresdurchBchnitt: 18,91 °/o yom Einsatz.

W as die wichtige Frage der Q u a l i t a t  des 
basischen FłuBeisen- nnd FluBstahlmaterials be- 
trifft, so hat es den Tliomaswerken gerauine 
Zeit und miiheyolle Arbeit gekostet, bis durch 
zahlreiche Untersuchungen hervorragender Sach- 
rerstandiger zur Evidenz erwiesen war, daB

im basischen Konyerter ein dem besten Herd- 
fluBeisen gleichwertiges Materiał in regelmaBigem 
Betrieb liergestellt werden kann.

Die ersten Erzeugnisse aus dem neuen Ma
teriał waren Sehienen; bald erwies es sich wegen 
seiner groBen Dehnbarkeit ais yorziiglich ge- 
eignet zur Herstellung von Draht. Bei seiner 
Yerwendung zu Stab(Haudels)eisen wurde das 
Thomasmaterial anfanglicli abgelehnt, weil es 
nicht so schweiBbar wie Puddeleisen schien, 
wiihrend es bald in der deutsehen Formoisen- 
erzeugung eine groBe, man kann sagen fiir das 
ganze Vaterland bedeutsame Rolle spielte.

Professor T e t m a y e r  faGt in seinem „Bei- 
trag  zur FluBeisenfrage“ * das Ergebnis seiner 
neueren Untersuchungen iiber das Thomasmaterial 
dahin zusammen :

1. Thomaseiseu tadelloser Chargen ist durch 
keinerlei Hilfsmittel vom Martineisen gleicher 
Hartę zu unterscheiden.

2. Das Thoinaseisen laflt sich in dem fiir 
Hoch- und Briickenbauzwecke erforderlichen 
Weichheitsgrade mit einer Siclierheit uud mit 
einer GleiclimiiBigkeit beziiglich chemischer Zu- 
sąmmensetzung und mechanischer Eigenschaften 
herstellen, die dem Martineisen nicht nachsteht.

Ferner kommt Tetmayer in seinem „Gut- 
acliten iiber Thomasstahlschienen“ ** auf Grund 
auBerordentlich zahlreicherVersuclie(aufderHiitte 
und nacli praktischer Verwendung) zu dem Resultat, 
„daB naeh dem damaligen Stand (1895!) der Ent- 
wicklung des Thomasprozesses ein entsprechend 
phosphor- und sauerstofffreies Schienenmaterial 
mit vollkommen ausreichender Regelmafligkeit 
und Zuyerliissigkeit nacli dem Thomasprozesse 
hergestellt werden konne“, sowie „daB der 
ThomasprozeB eine Vollendung erreieht hat, 
die hezuglicli GleichinaBigkeit des Kolilungs- 
grades von Charge zu Charge sowie von Błock 
zu Błock viel mehr leistet, ais man sowohl yom 
sauren Konyerter und auch vom Flammofen zu 
fordern und zu erhalten gewohnt w ar“ . Was 
die Entfernung des Phosphors.iiberhaupt betrifft, 
so fand Professor Tetmayer bei 1377 Thomas- 
chargen, die fiir Briickenmaterial bestimmt 
waren, den Phosphorgelialt zwischen 0,03 bis
0,07 °/o und bei 700 Chargen, zu gleichem 
Zweck bestimmt, 0,04 bis 0,08 °/c. Von 500 
Thomas-Darby-Chargen scliwankte der Phosphor- 
gelialt bei 478 Chargen zwischen 0,01 bis
0,06 o/o.

Bei einer im Jahre 1889 iiber die Beschaflen- 
heit des deutsehen Schienenmaterials yeranstalteten
Rundfrage*** wurde festgestellt, daB der Prozent- 
satz der wegen Unbrauchbarkeit. innerhalb der 
Garantiezeit zuriickgewiesenen FlnBstahlschienen 
auBerordentlich gering se i; er betrug damals

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1892 S. 559.
** Yergl. „Stahl und Eisen" 1895 S. 170.

*** Yergl. „Stahl uud Eisen“ 1889 S. 493.
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0 ,02  bis 0,03 °/0 im Durchschnitt und kam nur 
in Auśnahmefallen hoher.*

Ali andererStelle** „DasThomaseisen ais Niet.- 
materialu spricht Tetmayer sein Urteil dahin aus, 
„dafi es seine feste Ueberzeugung ist, daB, sofern 

bei der Fabrikation und der Verarbeitung des 
Jfaterials die erforderliche Sorgfalt und Aeht- 
samkeit herrsclit, das Tliomaseisen dom Siemens- 
Martin- Eisen gleichwertig sei“, und „daB der 
ThomasprozeB imstande ist, in yollkommen aus- 
reicliender GleiclimaBigkeit selbst Nieteisen von 
absoluter Zuverlassigkeit zu liefern11***.

Im Jahre 1884 stellte die Firma Ge b r i i d e r  
S t umm an die eidgenossische Priifungsanstalt in 
Ziirich den Antrag zur Vornalime einer ver- 
gleiehenden Wertbestimmung einer Reihe deutscher 
Normalprofile in FluB- und ScliweiBeisen. Der 
zeitgemaBe Antrag des Werkes wurde seitens 
des Hrn. Professor T e t m a y e r  urn so freudiger 
begriiBt, ais bei einer angeinessenen Yer- 
allgemeinerung des Antrages sieli die seltene 
Gelegenheit bot, das ThoinasfluBeisen ais Kon- 
struktionsmaterial iiberhaupt einer vergleichen- 
den Priifung zu unterwerfen. Dem Entgegen- 
kommen und der namhaften Opferwilligkeit der 
Firma ist es zu verdanken, dafi es gelungen 
ist, die Untersuchungen so weit zu fiihren, ais 
zur entschiedenen, jeden Zweifel ausschliefienden 
Kenazeichnung und W ertschatzung des Thomas- 
liafieisens niitig schien. Die Ergebnisse sind 
von Professor Tetmayer im IIT. lłeft der „^Tit- 
teilungen der Anstalt zur Priifung von Bau- 
materialien am eidgenossischen Polytechnikum 
in Ziirich“ niedergelegt. f  Fiir die Einfiihrung 
des Flufieisens zu Konstruktiontzwecken sind 
diese Yersuche und Priifungen bahnbrechend ge
wesen.

Bauinspektor Mehr  ten s, der sich mit seinem 
Kollegen W eyrich-H am burg  um dio Einfiihrung 
des neuen Materials groBe Yerdienste erworben

* Eb kann bierzu ais Ergebnis einor bosonderen 
TJmfrage fcstgestelit werden, daB dieser gunstige Pro- 
zentsatz auch heute noch besteht, obwohl die An- 
forderung an das Schionenmaterial soither wesentlich 
griiBer geworden sind. Die Zahl der gebrochenen 
Schienen ist iiuBerst gering, der YerschleiB ist nur 
in soichen Eallon stitrker aufgetreten, bei denen be
sondero Yerliiiltnisse obwaltoten Die Redaktion.

** Yergl. „Stahl und Eisen" 1893 S. 025.
*** Der A a c h e n e r  H a t t e n - A k t i e n - Y e r e i n  hat, 

wie uns mitgeteilt wird, im Jahro 1908 85, 1909 bis 
heute 56 Chargen furKietenfabrikation von anstandsloser 
Beschaffenheit erblason. Yom H a s p e r  E i s e n -  und  
S t a h l w e r k  ist bekannt, daB dasselbe seit einiger Zeit 
eine Qualitiit in den Handel gebracht hat, die das 
bisber lediglich aua gepuddeltem Eisen hergestellte 
sogenannte Mutterneisen yollkommen erBotzt. Der G o- 
w e r k s c h a f t  D e u t s c h e r  K a i s e r  ist die Herstellung 
von ThomasfluBeisen in einer fiir Róhrenstreifen durch- 
aus geeigneten BcschafTenheit gelungen, bo daB das 

erk hierin schon einen groBen Absatz zu vor- 
^eichnen hat. Die Redaktion.

t  Yergl. „Stahl und Eison“ 1885 S. 445.

liat, rergleicht in einer sehr ausfiihrlichen Ar
beit: „Ueber die beim Bau von Eisenbahnbriicken 
mit Flufieisen gemachten Versuche und Er- 
fahrungen“ * Thomas- mit Martineisen nach den 
verschiedensten Probemethoden und kommt zu 
dem Besultat, „daB beide FluBeisensorten, mit 
gleicher Sorgfalt hergestellt, in ihren Eigen
schaften kauin voneinander zu unterscheiden 
sindK, ferner „daB das ThoinasfluBeisen dem 
Wettbewerb des MartinfluBeisens sicher ge- 
waehsen is t“.**

Ein so heryorragender Stahlhiittenmann wie
F. K i n t z l ś ,  der die Einfiihrung des Thomas- 
materials in zielbewufiter Weise gefordert hat, 
macht in seiner Arbeit: „Die Verwendung von 
Flufieisen zu Bauzwecken6*** ausfiihrlicheZahleu- 
angaben mit iiber Thomasmaterial, das zugleich 
mit Martineisen zweier anderer Hiitten fiir 
einen Briickenbau genehmigt worden war. Zum 
Beispiel trugen genietete Trilger bei einem 
Druckversuch mit gestanzten bezw. gebohrten 
Lochern in °/o der urspriinglichen Spannung:

O esterreich. H atte 

Y ersuch 7 T rSger

Gutehoff- 
nungghutte 

2 T raper

R othe E rde ! 
6 T r lg c r  j

Thom as-
oisen

M artin-
eieen

1 Trflger 75 %

6 .  8 3 — 97% 90—9 l,50/o

98-10-iO /o

Yon dem Briickenbaumaterial wurden 1700 
Einzelyersuche aller A rt ausgefiihrt, dereń E r
gebnis war, daB die Elastizitatsgrenze und die 
Festigkeit innerhalb geringerer Grenzen schwan- 
ken, ais die Zahlen der drei Martinwerke, 
wahrend die Dehnungszablen bei ilmen gleich sind.

Ueber die so wichtige Frage der Q u a l i t a t  
des in sorgfaltigein Betriebe hergestelltenThomas- 
stahles besteht also langst kein Zweifel mehr. 
Fiir die Priifung der Qualitat erscheint die Unter- 
suchung der mechanischen Beschaffenheit ais der 
fiir den Abnehmer sicherste Weg. Die Sclilag- 
und Biegungsproben zur Qualitatsbestimmung 
der Schienen, wie sie friiher bei uns angewandt 
wurden und heute noch in verschiedenen Lan
dem angewaDdt werden, lieferten ein liinreichend 
zuverlassiges Urteil iiber das Verhalten des Ma
terials im Betriebe. Die spatere Einfiihrung 
der ZerreiBproben war fiir die weitere Yerbesse- 
rung des Scliienenmaterials kaum von einschnei- 
dender Bedeutung, sondern dient in Wirklichkeit 
mehr der rascheren und be(łiiemeren Erledigung 
der Abnahine. Je  mehr die Prufungsmethode 
des Materials der wirklichen Beanspruchung im 
Betriebe angepaBt ist, um so zuverlassiger wird 
das Ergebnis der Priifung sein.

In einer Hauptversammlung des Vereins deut
scher Eisenhiittenleute, dessen Neubegriindung

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1891 S. 708.
* ' Yergl. „Stahl und Eisen“ 1892 S. 599.

*** Yergl. „Stahl und Eisen" 1892 S. 279.
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mit der Einftihrung des basischen Yerfahrens in 
Deutsehland zusammenfiel und auf die rege Be- 
sprechung, dio damals unter den Hiittenleuten 
dieses Landes entstand, zuriickzufiihren ist, 
machte am 25. April 1897 Direktor K i n t z l ś  in 
seinem Bericht iiber den Stand des Tliomas- 
prozesses ausfiihrliche Mitteilungen iiber die 
aufierst scharfe Kontrolle der stlmtlichen beim 
Thomasbetrieb zur Verwendung gelangenden Ma- 
terialien, der Zwischenprodukte und des Fertig- 
erzeugnisses, durch dereń chemischeUntersuehung 
sowie durch mechanische Erprobung (Schmiede- 
und Biegeproben usw.) und stellte fest, dali auf 
diese Weise jede einzelne Charge zu dem fiir 
sie geeigneten Zweck weiterverarbeitet werden 
konne. E r wies dabei an analytischen Bei- 
spielen nach, „wie verkehrt es fiir den Konsu- 
menten erscheinen miisse, neben den Vorschriften 
der mechanischen Eigenschaften des Fabrikates 
auch noch chemisclie Eigenschaften yorschreiben 
zu wollen, wenn dies niclit fiir besondere, z. B. 
fiir elektrische Zwecke aus besonderen Grunden 
notwendig sei“.* —

Seit dem 22. September 1879 bis Ende 1908 
sind in Deutsehland und Luxemburg 84 183 220 t 
Thomasstahl erblasen und zu den yersohieden- 
artigsten Zwecken weiterverarbeitet worden. In 
dieser gewaltigen Ziffer findet die Bewertung 
des Thomasstahls durch seine Verbraucher be- 
redten Ausdruck, und dieser Riese wird noch 
weiter wachsen! “ —

So weit die Mitteilungen des Hrn. J . Ma s -  
s e n e z ,  in denen jeder Satz, jedes W ort fiir 
sich spricht. Der Schreiber hatte die Liebens- 
wiirdigkeit gebabt, der Redaktion diese Mit- 
teilungen zur beliebigen Benutzung zur Yer- 
fiigung zu stellen; diese hat aber geglaubt, sie 
nicht besser yerwenden zu konnen, ais indem 
sie dieselben wortlich wiedergab. Sie fiigt den 
Darstellung nur noch ein weiteres AktenBtiick 
zu, naialich den Abdruck des in den obigen 
Mitteilungen erwilhnten Briefes, den Hr. Massenez 
unter dem 28. Oktober 1879 an seinen alten 
Lehrer, den Altmeister P e t e r  R i t t e r  v o n  
T u n n e r  in Leoben, richtete.

Zur Durchfiihrung jeder industriellen Neue
rung gehort nicht nur die zu ihrer Beurteilung 
notige Kenntnis, sondern auch Weitsichtigkeit 
und Optimismus, und wie stark von allen diesen 
Eigenschaften der Briefschreiber durchdrungen 
war, erhellt in iiberzeugender Weise aus diesem 
Briefe, der folgenden W ortlaut hat:

H o r d ę ,  den 28. Oktober 1879.

Geelirter F reund!
W ir haben am 22. September a. c. begonnen, 

in HBrde nach dem Tliomasschen Prozefi zu ar
beiten, und sind damit je tz t so weit gekominen,

* „Stahl und Eisen“ 1897 S. 387.

daB ich in der L age bin, Ihnen iiber die er- 
zielten R esultate berichten zu konnen. Die
selben haben unsere E rw artungen  w eit ilber- 
troffen, und wir haben in wenigen Wochen F ort- 
schritte  gemacht, welche das, was unsere eng- 
lischen Freunde bisher erzielten, weit liinter 
sich lassen. Nach den ersten 14 Tagen konnten 
w ir d irekt zum regulilren Betrlebe iibergehen. 
In unserer alteren Anlage, welche nur zur H er
stellung von Achsen, Bandagen und sonstigem 
yorzuglichen S tahlm aterial bestimmt ist, arbeiten 
w ir nur noch nach der Tliomasschen Methode. 
In dieser W oche beginnen w ir denselben Be
trieb auch in unserer neuen Bessemerhiitte mit 
den 8-tons-Konyertern. W ir begannen mit der 
V erarbeitung von grauem Roheisen Nr. III, 
welches folgende Zusammensetzung b a t :

% % 
Kohlonstoff . . . 3,80 Phoephor . . . . 1,30
Mangan . . . .  1,30 Schwefel . . . .  0,01
Silizium . . . .  1,50

W ir haben bis heute keine einzige Charge 
gem acht, welche nicht brauchbaren S tahl ge- 
liefert h a tte ; die meisten Chargen geben ein 
P rodukt, wie es in gleicher Q ualitat aus den 
edelsten Hamatit-Rolieisensorten nicht dargestellt 
werden kann. Sie finden beiliegend eine Ta- 
belle, aus der Sie unsere ersten Versuchsarbeiten 
sehen. Gleich von vornlierein erkannten wir, 
daB das Arbeiten in zwei K onvertern, im sauren 
und im basischen, yollkommen iiberflussig ist, 
da es w eit einfacher ist, sich siliziumarmeres 
Roheisen zu verscliaffen, ais das teuere silizium- 
reiche Roheisen zuerst im sauren K onyerter zu 
feinen und dann im basischen fertigzumachen. 
Unsere w eiteren Erfahrungen haben uns gezeigt, 
daB dieser kombinierte Prozefi lediglich ausge- 
dacht worden ist, weil man yorher in der alten 
Anschauung befangen w ar, daB man, um hin- 
reiehend heiBe Chargen zu erzielen, m it ent- 
sprechend hohem Siliziumgelialt arbeiten miiBte, 
und weil man ferner annahm, daB beim Thomas- 
schen ProzeB eine grofie Abkiihlung durch das 
Hinzufiigen der basischen ZuschlSge entstehe. 
W ir haben bei einer Serie von Chargen dea 
Phosphorgehalt der Roheisenmiscliung kontinuier- 
lich vergrofiert und den Siliziumgelialt abnehmen 
lassen; die erzielten R esultate wurden um so 
besser, je  w eiter w ir darin gingen. W ir mischten 
mit obigem Giefiereiroheisen ordinares weifies 
Puddelrolieisen von folgender Zusammensetzung: 

% % 
Silizium . . . .  0,55 Schwefel . . . .0 ,10
Mangan . . . .  1,35 Phosphor . . . .  2,76

naiimen anfangs ein D ritte l weifies Puddeleisen, 
dann die H alfte, gingen w eiter auf zwei D rittel 
und yerarbeiteten  endlich das weifie Roheisen 
pure. Unser M aximal-Spiegeleisenzusatz betragt 
6 °/o, der K alkzusatz 16 °/o; den le tzteren  wer
den wir voraussichtlich noch wesentlich redu- 
zieren konnen.
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Am 23. d. M. haben wir den ersten Stahl 
aus einem Lothringer Eisen erblasen, welches 

% % 
KohlenBtotl' . . . 3,50 Silizium . . . . 1 , 1 7
Phosphor . . . .  2,59 Scliwefel . . . . 0 , 1 5

enthielt; der Stahl hatte 0,03 °/o Phosphor. 
Die rohen Blocke wurden direkt zu tadellosen 
Schienen ausgewalzt, welche unterin Fallb.lr sich 
nicht brechen liefien. W ir arbeiten noch mit 
unserem ersten Konverterfutter aus Horder 
Ziegeln und ebenso mit unserem ersten Futter 
aus englischen Ziegeln, indessen besteht fiir uns 
kein Zweifel, daB man im regulareu Betriebe 
mindestens 80 bis 100 Chargen mit einem Futter 
machen wird. Unsere Boden dagegen haben 
bis je tz t nicht iiber 14 Chargen gehalten. In 
vier Wochen werden wir auch in dieser Be- 
ziehung schon andere Resultate aufzuweisen 
haben. W ir wilrmen den Zuschlagskalk stark 
vor. Die Chargen gehen so lieiB, daB wir ohne 
jede Schwierigkeit den Stahl nacli der in Ilorde 
iiblichen Methode von unten giefien. W ir er
halten regelmafiig ein so blasenfreies Produkt, 
daB die rohen Blocke direkt zum Fertigfabrikat 
ausgewalzt werden konnen. Die gewohnliche 
Blasezeit dauert bei unseren jetzigen Mischungen 
nicht iiber 10 Minuten, das fiir den ProzeB 
charakteristische Nacliblasen der Chargen, die 
Periode, in weicher hauptsSchlich der Phosphor 
ais Brennstoff dient, vollzielit sich je nacli dem 
Phosphorgehalt des von uns angewandten Roh
eisens in 2 bis 4 Minuten. Der Abbrand wilchst 
mit dem Steigen des Siliziumgelialtes des Roh
eisens. Bei richtiger Auswahl des Roheisens 
wird man mit einem Abbrand von durchschnitt- 
lich 14 o/o und darunter auskominen. Die
14 Chargen, welche wir gestern geblasen haben, 
gaben einen Abbrand von 13,08 o/0. W ir finden, 
daB der Phosphor das Eisen vor der Verbren- 
nung sehiitzt. In bezug auf das erzeugte M a
t e r i a  1 sind wir aus den Versucbsstadien langst 
heraus, nur die Boden werden wir dauerhafter 
zu machen haben, aber auch so schon ist der 
kommerzielle Erfolg des Prozesses vollkommen 
klargestellt. Dio Resultate unserer Erfahrungen 
lassen sich kurz daliin zusammenfassen: „Es
ist fiir den kunftigen BessemerprozeB zweck- 
mafiig, das Silizium im Roheisen durch Phosphor 
zu ersetzen; der Phosphor ist fiir den Bessemer- 
prozeB ein sehr wertvolles Brennmaterial. Da 
es in den meisten Filllen wohlfeiler ist, Phos
phor ins Roheisen zu schaffen ais Silizium, so 
ist zum Zweck der Besseinerstahlproduktion 
ein siliziumarines und phosphorreiches Roheisen 
zu erblasen; bei entsprechend hohem Pliosphor- 
gehalt des Roheisens kann letzteres auch wenig 
stark gekohlt sein.“

Diese Satze, verehrter Freund, welche, wie 
ich glaube, von allen Seiten ihre volłe Bestati-

gung erfahren werden, kehren so ziemlich alle 
bislierigen Grundsatze auf dem Gebiete der FluB- 
stahlfabrikation um. Von dem englischen Ha- 
matite - Roheisen sowie von den afrikanischen 
uud spanischen Erzen sind wir mit einem Schlage 
unabhangig geworden; da es unmoglich ist, ans 
diesen Erzen mit hiesigem Koks ein Roheisen 
zu erblasen, welches weniger ais 4/ioo bis 6ji0o °/o 
Phosphor enthalt, so wird man auf dem Wege 
des gewohnlichenBessemerprozesses nicht imstande 
sein, ein so pliosphorarmes Produkt herzustellen, 
ais aus den schlechtesten einheimischen Erzen. 
Uns ist heute ein Roteisenstein, der ein Roh
eisen mit 2 % Phosphor liefert, fiir die Stalil- 
erzeugung wertvoller ais ein Erz, welches ein 
Roheisen mit ‘/ l0 °/o Phosphor gibt. — Manche 
Hiitte wird gut daran tun, phosphorhaltige Erze 
zu kaufen, um dieselben mit ihren phosphor- 
armeren Erzen zu mischen. Innerhalb gewisser 
Grenzen wird (das habe ich schon im Juni 
dieses Jalires ausgesprochen) der W ert eines 
Roheisens fiir die Bessemer-Stahlfabrikation 
kiinftighin nicht mehr im umgekehrten Yer- 
haltnis, sondern im direkten Verhaltnis zum 
Phosphorgehalt dieses Roheisens stehen, wah
rend fiir den Siliziumgehalt der entgegengesetzte 
Fali eintreten wird. Nacli allen unseren bis- 
herigen Erfahrungen ist die Thomassche Erfin- 
dung von viel einschneidenderer Bedeutung ais 
wir vorher angenommen haben, denn wir waren 
der Meinung, daB man mit diesem ProzeB zu- 
nachst wolil nur Stalilqualitaten untergeordneter 
Art aus phosphorhaltigem Roheisen herstellen 
konne, wahrend es sich je tz t zu unserer Ueber- 
raschung herausgestellt hat, daB, wie schon 
oben gesagt, gerade die vorziiglichste Qualitat 
sich auf diese Weise mit vollkommener Sicher- 
heit fabrikationsmaBig herstellen laBt. — Aus 
einem Roheisen, welches 2,75 bis 3 %  Phosphor 
enthalt, erblasen wir mit vollkommener Siclier- 
heit einen Stahl innerhalb der Grenzen von
0,03 bis 0,05 °/o Phosphor; wird besonderer 
W ert darauf gelegt, so konnen diese Grenzen 
noch enger gezogen werden.

Die Mitteilungen ineines Briefes vom Juni 
iiber den voraussichtlichen okonomischen Effekt 
des Verfahrens kann ich, soweit es sich um die 
SchluBziffer der Ersparnisse gegeniiber den vor- 
herigen Erfahrungen handelt, vollkommen auf- 
recht erhalten.

Es wurde mir zu groBer Freude gereichen, 
wrenn Sie den ProzeB hier bei uns studieren wollten.

In der Hoffnung, daB Sie sich wolil beflnden, 
und mit freundlichen GriiBen von Herm  Meier, 
empfehle ich mich Hinen

hochachtungsYoll
Ihr ergebener 

gez. J. Massetiez.
*  *

*
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Es ist in dem Massenezschen Dokument schon 
hervorgehoben worden, welche ungemeinen Schwie- 
rigkeiten sich im Laufe der Zeit noch heraus- 
stellten und welchen Aufwandes an praktischer 
und wissenschaftlicher Bemiiliung es nóch be- 
durfte, um das Verfahren zu dem bekannten 
durchschlagenden Erfolg fiir unser Vaterland zu 
bringen. Diese Scliwierigkeiten erhellen ebenso 
aus den unabh&ngig geschriebenen Mitteilungen, 
die uns sein damaliger bewtthrter Mitarbeiter 
Hr. G u s t a y  H i l g e n s t o c k  gleichzeitig hat zu- 
gehen lassen, die wir, um ihre Wirkung nicht 
abzuschwachen, ebenfalls im W ortlaut wieder- 
geben.

Erinnerungon to u  Gustay Hilgenstock.
„Soli ich meiner Meinung iiber ineine Anteil- 

nahme an der Ein- und Durchfiihrung des Tho- 
masprozesses Ausdruck geben, so mtichte ich sie 
mit dem stillen Befriedigungsgefiihl bezeichnen, 
mit jenem alten Soldaten sprechen zu diirfen: 
„ Bei Gott, ich war auch dabei!“ Wie in den 
Jahren 70/71, so auch bei den Thomasbataillen, 
die zeitweilig recht heifi waren.

Ich habe mir im Laufe meiner Tatigkeit den 
Satz gebildet: die Technik macht keine Spriinge, 
und die Erscheinungen treten nicht blitzartig 
ein. Auch der glilnzendste Fortschritt, wenn 
er erreicht, fertig dasteht, hat seine Jahre miih- 
samer Arbeit, schwerer Sorgen und Opfer durch- 
kampfen mussen. Das gilt nicht zum wenigsten 
vom ThomasprozeB, so gliinzend er sich ent- 
wickelt hat und so sehr auch die Schmerzen 
seiner Geburt in den Hintergrund geriickt sind. 
Wissen wir doch, dafi schon im Jahre 1875 
Sidney Gilchrist Thomas den teclmischen Grund- 
gedanken seines Verfahrens erkannt hatte, daB 
aber yiele, viele Versuche, niiihsam und kost- 
spielig, noch erfolgen muBten, bevor die ersten 
Tonnen Thomasstahl im Jahre 187 9 erblasen 
wurden. Wissen wir doch, wie langsam in den 
nachsten Jahren noch das basisehe Arbeiten vor- 
schritt, wie erst nach etwa fiinf Jahren die 
Menge des Thomasstahles aller Lander 1 Million 
Tonnen im Jahre erreichte; sie betrilgt heute 
etwa 7 Millionen jahrlich allein in Deutschland.

Ais im Jahre 1879 die Entphosphorungsfrage 
an den Horder Yerein herantrat, der mit den 
Rheinischen Stalilwerken die Lizenz fiir das Ver- 
fahren auf dem Kontinent erworben hatte, da 
war ich ais Hochofner Feuer und Flanune und 
stand gewissermaBen sofort mit beiden Beinen 
in dem vollen Interesse an der Entphosphorung, 
die seit Jahren in der Luft schwebte.

Wann die erste basisehe Charge geblasen wurde, 
dariiber felilt mir die Notiz. Aber das weiB ich, 
daB ich ais Hochofner' mir recht bald klar dar- 
iiber war, dafi im Thomasroheisen der Phosphor 
das Silizium zu ersetzeu habe, dafi das Thomas- 
eisen also n i c h t  g r a u  zu erblasen sei. Lebhaft

laBt mich diese Tatsaclie, die heute ja  landlaufig 
ist und kaum noch denlcen lafit, daB sie auch 
erst erkannt werden muBte, den Augenblick mir 
vergegenwartigen, ais ich zum Stahlwerk kam, 
um die erste Charge mit we i f i e m Eisen ver- 
blasen zu sehen; sie w ar bereits in gląttem Yer- 
lauf, und ihre Bedeutung sprach sich im Gesicht 
von Direktor Massenez aus, ais er mir, ich 
mflchte sagen, zuraunte: „WeiBes Eisen!tt — 
Zur Hand ist mir die Kopie meiner Mitteilung 
fiir S. G. Thomas vom 13. Juni 1880, welche 
besagt, dafi unser Bessemereisen (!) mit 3 bis 
3 ,5 %  P, 2 bis 2 ,5 °/o Mn, 0,08 bis 0,15°/oS 
und 0,1 bis 0,15 °/o Si aus einem Molier, in 
dem bereits 25 °/o P u d d e l s c h l a c k e  figurieren, 
erblasen wird.

In einer Abhandlung, die von S. G. Th o ma s  
und P.  C. G i l c h r i s t  unter dem T itel: On the 
Manufacture of Steel and Ingot-Iron from Plios- 
phoric Pig, fiir die South Staffordshire Mili and 
Forge Managers Association zum Yortrag am 
25. November 1882, geschrieben war, in welcher 
sich iibrigens die W ortpragung findet: „your 
enemy and our friend-phosphorus“ , fiihren die 
Erfinder noch nur graues, siliziumhaltiges „com- 
mon pig“ fiir ihren ProzeB an, wie er in South 
Staffordshire im Juni 1882 und yon den Cleve- 
land Steel W orks im Noyember 1882 durchge- 
fiihrt wrurde. Die Analyse des Rolieisens neunt 
beispielsweise noch Silizium: 1,3 °/o, Graphit: 
2,25 #/o, geb. Kohlenstoff: 1,10 °/o, Phosphor:
1,75 % . Welch gewaltige Bedeutung die Er- 
kenntnis und Feststellung hatte, nicht mit erheb- 
lichem Brennmaterialaufwand im Hochofen Si
lizium in das Roheisen bringen, um es im Kon- 
verter ais Kieselsaure mit Kalk speisen zu mussen, 
das wird gegenwartig eigentlich nicht mehr hin- 
reichend beachtet.

Freilich hat es auch bei uns noch ziemlich 
gedauert, dafi der praktische Betrieb glaubte, 
fiir das Umschmelzen des Thomaseisens im Kupol
ofen wenigstens nicht ohne einen Zusatz von 
grauein Eisen fertig werden zu konnen. Und 
dieser Glaube ist wohl erst griindlich beseitigt 
worden mit der Aufnahme des direkten Konver- 
tierens, ais der Thomasstahlbetrieb sich nach 
Jahren so eingelebt hatte, dafi wir an diesen 
weiteren Schritt denken durften. Diesem Entwick- 
lungsgrade aber waren lange Jahre miilieyoller 
Arbeit und Sorgen yorbeschieden, dereń Ursachen 
zunachst in mangelnder Erkenntnis und daraus 
folgender Handhabung des neuen Stahlprozesses, 
in der Herstellung dauerhaften basischen Futters 
und yieler anderer erst zu bewaltigender Schwie- 
rigkeiten sich zu erkennen gaben.

Zur Kennzeichnung und Abwttgung dieser 
Schwierigkeiten mSchte ich einige Merkmale vor- 
bringen. Ais der Patentstreit noch schwebte, 
da war ob der Schwierigkeiten und unbefriedigen- 
den Betriebsergebnisse die Meinung iiber das
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basische Yerfahren ganz bedenklicli gesunken, 
und ich habe keine Bedenken getragen, schon bei 
Gelegenheit der Vortrage in der Versammlung 
des „Vereins deutscher Eisenhiittenleute“ iiber die 
Herstellung der verschiedenen Roheisen, von denen 
mir der iiber das T h o m a s  e i s e n  zufiel,* meiner 
festen Ueberzeugung dahin Ausdruck zu geben, 
dafi das Th o ma s f l u f i e i s e n  die E r b s c h a f t  
des Schwe i f i e i s ens  a n t r e t e n  we r de .  Frei- 
licli habe ich bei der Besprechung die etwas 
kitzlige Frage des verstorbenen Yorsitzenden, 
Geh.-Rates C. L u e g ,  wann dieser Zeitpunkt 
wohl eintreten werde, unbeantwortet lassen miissen. 
„Sooner or la te r“ meinte in dem erwftlmten 
Meeting am 25. November 1882 W h r i g h t  
bei Besprechung der Mitteilungen der Erflnder.

Bekannt ist, dafi nach den ersten iiber- 
raschenden Ergebnissen nach der Einfiihrung des 
basischen Konverters es gar nicht so recht yorwarts 
wollte, dafi eine Reihe von Jaliren ein Stagnieren 
in der Herstellung yon Thomasflufieisen bestand, 
die in ihrer Gesamtmenge sich erst Mitte der 
80er Jahre von anfanglich (1880) 50 000 t auf 
etwa 1 Million Tonnen erliob, um sich dann in den 
nachsten fiinf Jahren zu yęrdoppeln uńd zu ver- 
dreifaclien. Zur Kennzeichnung des Werdeganges 
des Thomasprozesses will ich noch anfiihren, 
dafi bei uns nicht nur nicht das Thomaseisen 
das graue Bessemereisen stetig fortschreitend 
verdrangte, sondern zeitweilig, Mitte der 80 er 
Jahre, das Gegenteil P latz griff. „Man kann 
nicht mehr sauer und nicht mehr basisch blasen" 
habe ich bei uns damals gelegentlich vernehmen 
konnen.

Ein eigentlicher Aufschwung setzte erst ein, 
ais ich im Einyerstandnifi mit meinem damaligen 
trefflichen Assistenten, Ingenieur F. S iii t e 
rn e y e r ,  dem spateren Generaldirektor der Ge- 
werkscluaft Deutscher K aiser, das d i r  e k t e 
K o n y e r t i e r e n  des Thomaseisens anregte 
und die Yorkehrungen durch Herstellung des 
„Elias1* - Gleises — der Arbeitermund taufte 
die Transportpfanne „Elias" — alsbald fertig- 
gestellt wurden. Vor Jahren hatten wir ver- 
suchsweise graues Bessemereisen vom Hoch
ofen fliissig im etwa 1 km entfernten Kon- 
verter yerblasen, ohne zur Fortsetzung durch 
den an sich gegliickten Versuch ermuntert wor
den zu sein. Das war damals hochgekohltes 
und hochsiliziertes Eisen, aber weifies silizium- 
armes Thomaseisen!! Wenn mir auch hier die 
Notiz iiber den genauen Zeitpunkt fehlt, so weifi 
ich doch, dafi ich die erste basische Charge 
direkt votn Hochofen mit vollem Erfolg zum 
Konverter geftihrt habe. Dieser erste Scliritt 
zeitigte den gemischten Stahlbetrieb, so mochte 
ich die Betriebsweise nennen, ais Hochofen und 
Kupolofen fiir den Konyerter zusammen arbeite-

* Yergl. „Stahl und EiBenu 1882 S, 223.

ten, Hand in Iland, auch in der Weise, dafi zu 
warm gehendes Eisen des einen mit minder warm 
gehendein des andern nach Bedarf versetzt wurde, 
auch die Hochofen ihr Eisen wohl in der Weise 
korrigierten, dafi eine Charge aus zwei Hoch
ofen komponiert wurde. Dann aber kam der 
Wunsch, das Bediirfnis, ganze Arbeit zu machen, 
den Kupolofen fiir den Stahlbetrieb auszuschalten. 
Den Hochofen fiel die Aufgabe zu, das flilssige 
Thomaseisen ausschliefilich so zu stellen, dafi 
es regelmafiig fiir sich yerblasen werden konnte. 
Den Hochofenbetrieb aber mijcbte ich sehen, 
der dieso Aufgabe unausgesetzt regelmafiig lijsen 
konnte.

Was hatten nun unsere HochSfen bis dahin 
in der K orrektur ihres fliissigen Eisens fiir den 
direkten Thomasbetrieb getan? Mir ist in leb- 
hafter Erinnerung, wie ich auf der Lokomotive 
liinter der Pfanne den stechenden, lasligen Geruch 
der schwefeligen Saure genossen habe und dann 
doch fand, dafi die Chargen anstandslos zu tadel- 
losem Flufieisen ohne Spur von Rotbruch yer
blasen wurden. Ein andermal, wenn schwefelige 
Saure iiber der Pfanne sich weniger oder kaum 
bemerkbar machte und die Charge sich noch glatt 
yerblasen liefi, zeigte sich im Flufieisen Rotbruch 
oder doch dessen Beginn. In friilierun Jahren 
hatte ich bei grauem Bessemereisen, das sich ais 
scliwefelfrei erwies, wahrend des Abstichflusses 
einen fast beangstigenden Geruch yon schwefliger 
Saure wahrgenommen und dann auf dem erkalteten 
Eisen eine diinne Schicht griinlicher Schlacke 
gefunden. Wie diese damals, so zeigte die 
Schlacke auf dem Thomaseisen in der Transport
pfanne griinliche Partien; sie erwiesen sich ais 
hochschwefel- und manganlialtig. W as taten also 
die Hochofen, wenn sie ihre Eisen zu einer 
Pfannenfiillung abgaben? Der hohere Schwefel
gehalt des einen Eisens wurde durch den Man
gangehalt des andern abgeschieden, gefallt kann 
man nicht sagen; denn das leichtere, in Eisen 
unlosliche Schwefelmangan stieg an die Ober- 
flache. Diese Reakt ion— ich betone das W ort — 
erforderte fiir den regelmafiigen Betrieb mit 
flussigein Hochofeneisen — nur noch grofiere Ge- 
fafie. So entstand dor „Entschwefelungs-Appa- 
r a t“, dem der Patentscliutz nicht versagt wurde; 
das von mir yerfafite Gesuch liegt mir in meiner 
Urschrift vor. Ich sehe mich heute noch an der 
Betriebstafel stehen in der Besprechung der Form 
und GroBe des Behalters mit meinem Freunde 
Siiltemeyer, eine Kreide in der Hand, von der 
Oelschmierkanne ausgehend, langgestreckteForm, 
an einem Ende Eingufi, am andern Ausgufi. Die 
Sache war fertig, — ais die Jones’sche Mischer- 
Patentanmeldung bekannt wurde. Ich fiihre diese 
Einzelheit an, um darzutun, dafi der Apparat 
fiir den direkten Thomasstahlbetrieb, wenn er 
auch heute nur noch einfach „ Mischer0 heifit, 
ein R e a k t i o n s g e f a f i  und — deutsche Arbeit
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ist. Befąnntlick hat J . M a s s e n e z  in geschickter 
Weise das Entschwefelungspatent und das Mischer- 
patent zusammerigefuhrt.

Unverkemibar hat der Thomasstahlbetrieh 
mit der Aufstellung des Entscliweflers — die 
Bezeichnung gestatte icli mir auch heute noch — 
Ende der achtziger Jahre seinen Siegeslauf erst 
angetreteu. Wurden doch bald danach, Anfang 
der 90 er Jahre, schon 3 bis 4 Millionen Tonnen 
Thomasfiufieisen aller Lauder jiihrlich liergestellt! 
Und heute stehen allein in deutsehen Lauden 
etwa 8 Millionen Tonnen Thomaseisen nur noch 
etwa 400 000 t Bessomerroheisen jiihrlich, also 
kauni 5 % , gegeniiber.

Wenn meine Anteilnahme an dieser Ent- 
wicklung in dem Massenezschen Biickblick auch 
ais eine wissenschaftliche gewiirdigt wird, so muB 
diese Wiirdigung doch auf das MaB eingeschrilnkt 
werden, welches dem Eisenhiittenmann allgeniein, 
dank unsern technischen Hochschulen, zusteht und 
dann im besondern, ais es sich um ein neues, so 
lange sehnsiichtig erstrebtes Verfaliren liandelte. 
Es ist auch nicht besonders wissenschaftlick, wenn 
ich ais Hochofner, fiir den die Schlacke das A 
und das Q  ist, einiges Interesse einpfand fiir die 
n e u e  Schlacke, die in erster Linie aus Plios- 
pliorsHure und Kalk bestehen und darum wert- 
voll sein muBte.

So fiihrte mich auch eines Sonntag-Nacli- 
mittags mein Spaziergang wieder zu den 
Thomasschlacken-Blocken des Stahlwerks, die 
fiir sich zu lagern uud nicht in die Halde 
zu stiirzen ich angeregt liatte, und ich fand in 
geplatzten Blocken eine iiberraschende Menge 
prilchtiger Kristalle, von denen ich eine sorg- 
fiiltige Auslese ara andern Tage unserm tiichtigen 
Laboratorium zur Untersuchung auf Kalk und 
Phosphorsiiure ubergab, denn ich vermutete 
in ihnen dasjenige Kalkphosphat, das beim 
ThomasprozeB entsteht und bestandig ist. Unsere 
ausgezeichnet sorgfaltigen ęrsten Chemiker fanden 
die Mengen von Pliosphorsaure uud K alk , die 
zu allseitiger Ueberraschung nicht etwa dem 
Triphosphat, sondern teclmisch hinreichend genau 
dem Phosijhat mit 4 Molek. Kalk auf 1 Molek, 
PhosphorsUure entsprachen (Ca4 P 2 0 9). Im Sep- 
temberheft des Jahrganges 1883 von „Stahl und 
Eisen“ * ist iiber die Auffindung des vierbasischen 
Kalkphosphats Mitteilung gemacht. Die wissen
schaftliche Bedeutung liabe ich stets der Chemie 
iiberlassen; diese hat sich aber recht gut damit 
abgefunden und die neue Verbindung mit der 
Konstitution derPhosphate in Einklang zu bringen 
gewuBt.

Mir gab damals diese Aufiindung den reiz- 
vollen Antrieb zu zahlreichen Untersuchungen 
und Versuchen zur Erkenntnis der Thomasschlacke, 
zu manchen geschwind ausgefiihrten Reaktionen,

auf die sich meine Laboratoriumsarbeit natur- 
gemafi stets beschrankte. Das Ergebnis unserer 
Untersuchungen war meine Arbeit: „Ueber die 
Zusammensetzung der Thomasschlacke und dereń 
Begrundung“, die in der Hauptversammlung des 
Vereins 1886* zum Vortrage kam und des Vor- 
zuges gewiirdigt wurde, vorher gedruckt an die 
Mitglieder verteilt zu werden.

Ich meine allerdings, damals Einiges zur 
Kenntnis von Schlacke im aligemeinen und der 
Thomasschlacke im besondern beigetragen zu 
haben. Noch im Noreinber 1888 schrieb mir 
mein Freiind Professor K n a p p  in Braunschweig 
aus AnlaB der Blaufąrbungen in Schlacken, auch 
der blauen Kristalle in der Thomasschlacke, ob 
sie auf Ultramarin anzusprechen seien: „Ja, 
wenn wir nur einmal wiiBten, was Schlacke ist! 
Eins steht mir fest und zwar auf Grund eigener 
auBerst schlagender Versuclie: Schlacke ist mehr 
oder weniger das Produkt eines physikalischen 
Vorganges, der Auflijsung von verschiedenen 
Stoifen in Verbindung oder Stoften, die in feurigetn 
FluB begriften sind. Der feurige FluB von 
Korpern 5nvolviert eine bedeutende losende Kraft. 
Wie ich mit Vergniigen und Beruhigung ersah, 
hat das auch L e d e b u r  in seinem guten Buch 
ausgesprochen.“

Ich habe diesen Briefabscluiitt hier angefiihrt , 
Weil ich mich s. Zt. iiber die Uebereinstimmung 
zweier Professoren sehr gefreut uud selber die Er- 
klarungLed e bu r s  „ S c h l a c k e n s i n d L o s u n g e n  
de r  v e r s c h i e d e n s t e n  V e r b i n d u n g e n  inein-  
a n d e r , “ ais die treffendste mehr ais einmal 
zitiert habe. Was fiir grauenhafte Formeln 
fiihrte man doch zu meiner Studienzeit vor, die 
„Schlacke11 ais eine chemische Verbindung yer- 
standlich machen sollten! Wo kamen wir hin 
oder was konnten wir machen, wenn wir nicht 
beim ThomasprozeB in der fliissigen Schlacke. 
fu r  s i c h  r e a k t i o n s f f t h i g ,  die verschiedenen 
Verbindungen CaO, FeO, Mn O, CaS usw. in  
L o s u n g  hatten!

Ich meine, das Verstandnis fiir Schlacke 
ist dadurch lange yerw irrt w’orden, daB man 
den Begriff „Losung" zu eng genommen hat, 
ais ob zum Beispiel zwischen „wttsseriger“ und 
„feuerfliissiger11 Losung ein amlerer Unterschied 
im Begriff gegeben sei, ais der in den Bestand- 
teilen und in der Temperatur. In jeder kraftigen 
Sole sich eine fiiissige Schlacke vorzustellen, 
fallt nicht schwer, w!enn man davon ausgeht, 
eine Mischung von Eis (HaO), Kochsalz (NaCl), 
Chlormagnesium (MgCl), Glaubersalz (Na2 S04) 
und wie die festen Yerbindungen alle heiBen 
mogen, sich iiber den Schmelzpunkt des einen 
Losungsmittels Eis erhitzt zu denken.

Befordert wird die Bildung der LSsungen, 
die wir Schlacken nennen, bekanntlich durch

* S. 498 u. ff. Yergl. „Stahl ond Eisen“ 188G S. 525.
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Anwesenheit von Yerbindungen, die sclion bei 
niedriger Temperatur fliissig werden; sie heifien 
auch wolil Fluflmittel. Ein solches Flufimittel 
ist nun jede Sclilacke fiir sogenanntes feuer- 
festes Materiał. So liebevoll ich mieli fruher 
zu Schlaeken stellte, so gespannt ist unser Ver- 
bitltnis heute. Uin so inehr aber erachte ich die 
Erforschung dieses Verh!tltnisses fiir dringend 
geboten. Ich habe es mit Freuden begriifit und 
uuser hohes Interesse zum Ausdruck gebraebt, 
ais ich vernahm, dafi unśere Hochschulen dem 
Studium der Schlackenfrage sieb jo tzt besonders 
zuwenden.

Nach dieser Ąbschwcifung von meiner An- 
teilnahme an der Entwicklung des basischen 
Verfalirens muli ich mit einigen W orten auf das 
v i e r bas i ache  P h o s p h a t  zuriiekkommen. Ich 
sagte schon, dafi die Chemie sich uberraschend 
gut mit der Einreiliung der neuen Yerbiudung 
der Phosphorsaure abfand. Es ist moglich, dafi 
meine sp/ltere, jetzige Berufsstellung inich ein- 
schlSgige L iteratur niclit genugend hat verfolgen 
lassen, weil sie s ta tt der Phosphate mir Silikate 
und statt der Phosphorsaure ais Nebenprodukt 
fiir die Landwirtschaft mir den Ammoniak-Stick- 
stoff na ber riickte.

Erst in neuerer Zeit hat V. Ad. Kr o l l  j un.  
geglaubt,* die Entstehung und das Bestehen des 
vierbasischeu Kalkphosphats bestreiten zu dtirfen. 
Der Verfasser scheint doch nicht hinreichend meine 
Arbeiten iiber Thomasschlacke gepriift zu haben, 
im besondern nicht die im Jalirgang 1887 von 
„Stahl und Eisen “ S. 557 u .ff .: „Das vierbasische 
Kalkphospbat und die Basizitatsstufe des Silikats 
in der Thomasschlacke". Die dort mitgeteilten 
Ergebnisse zahlreicher, von mir angeleiteter 
Versuche und Untersuchungen zu entkriiften, 
diirfte doch schwer fallen, und mir ist irgend 
eine Widerlegung niclit bekannt geworden. Ich 
inufi sie zur genaueren Durchsicht dem Ver- 
fasser der Anzweifelung dringend empfehlen. 
Mit Versuchen belegt ist nicht nur, dafi das 
dreibasische Kalkphospbat mit reinem met. Eisen 
auf basischem F u tter eingeschmolzen das Eisen 
phosphorlialtig macht, n i c h t  aber das yier- 
basische in Kristallen der Thomasschlacke, 
sondern es ist auch Einiges belegt iiber die so- 
zusagen ktinstliche Herstellung der vierbasischen 
Kristalle in der Form der hexagonalen Prismen.

Ich besitze heute noch die sorgfaltige Zeich- 
nung des tnikroskopischen Bildes eines der ersten 
hexagonalen Kristalle des im Tiegel hergestell- 
ten vierbasischen Kalkphosphats in Gegeniiber- 
stellung zu einem hexagonalen Kristall aus 
Thomas-Schlacke. Die beide Kristalle unter- 
scheiden sich nur in GroBe und Farbung; der 
„kiinstliche“ ist kleiner und wasserfarbig, der 
andere braunlich gefarbt. Die Bildchen erinnern

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 S. 675. 
X X X Y Iir .«

an die prachtigen Erscheinungen unter dem 
Mikroskop, wenn ein durchscheinendes Kristall- 
tafelchen untergelegt war. Auch die Zeichnung 
eines solchen Bildes besitze ich noch. Ich habe 
die Bildchen, die demn&chst ilir 25 jahriges 
Dasein feiern konnen, genau abzeiclineu lassen. 
Dio kleinen Zeichnungen stehen zur Verfiigung.

Weil andere Aufgaben mir heute naher 
liegen, erachte ich es nicht eigentlich ais meine 
Pllicht, iiber vierbasische Phosphorsaure und 
vierbasisches Kalkphospbat im besonderen mich 
auszulassen zu dereń Daseinssicherung. Das 
darf ich denen iiberlassen, die ebenfalls fiir die 
neue Verbindung eingetreten sind. Es gehort 
aber in den Rahmen meiner Mitwirkung am 
basischen Vorfahren, wenn ich aus meiner 
Thomas-Zeit noch einige Versuchs- und Unter- 
suchungsergebnisse hier anfiihre, zu dereń Ver- 
offentlichung ich zu ihrer Zeit nicht — vielleicht 
nicht mehr — gekommen bin. Ich gebe sie in der 
Form der mir vorliegenden derzeitigen Notizen :

Vi e r  basisches Bary tphosphat bildet sich beim 
Gliihen eines Gemisches von Phosphorsaure und 
B aryt in den Mengen von 1 Mol. P 2O5 und 
4 Mol. Baryt mit einigem Ueberschufi an diesem. 
Die Verbindung erfolgt unter Ergliihen und 
Aufblahen der Masse; dem Gemenge ist daher 
zur Vermeidung zu heftigen Verlaufs der 
Reaktion erst nach dereń E intritt starkere Hitze 
zu geben. Nach feiner Zerrelbung des Produk- 
tes wird dasselbe mit Zuckerlosung bei etwa 
70° C digeriert, hauflg geschiittelt und so vom 
Barytiiberschufi durch Bildung von Sacharat 
befreit. Die nacbfolgenden Yersuclisbelege zeigen, 
dafi die groBere Menge des im Ueberschufi an- 
gewandten Baryts durch Zuckerlosung mit 
Leiclitigkeit entfernt wird, die letzten Zehntei 
vom Hundert aber erst nach ziemlich langer 
Digestion weggenommen werden.

I. 4,05 g Phosphorsaure wurden mit 22,65 g 
Baryt geschmolzen. Das Produkt entbielt 14,66% 
P ,0 5 auf 7 5 ,2 2 o/o BaO oder 16,310/0 P 20 5 auf 
83,69°/o BaO im Hundert P s0 5 und BaO. Nach 
24stiindigem Digerieren mit Zuckerlosung (kalt) 
blieben 16,13 °/o Ps.05 auf 73,68 °/o BaO oder 
17 ,9 4 o/o P s0 5 auf 82,06 °/o BaO. Eine weitere 
mehrtagige Zimmertemperatur bewirkte keine 
Veranderung im Verhaltnis des Baryts zur 
Phosphorsaure. Nach abermaliger Digestion bei 
etwa 50 0 C noch fast unverilndert: 16,28 °/o P 2O5 
auf 73,77 %  BaO oder 1 8 ,0 8 %  P 20 3 auf 
81,9 2 0/0 BaO. Eine Digestion des Restes bei 
etwa 70° O wahrend 48 Stunden und Gliihen 
der filtrierten, ausgewasclienen Masse liefi ein 
Produkt, das der tbeoretischen Zusainmensetzung 
des vierbasischen Barytpbosphats sehr nahe 
komrut: 17 , 26% P 20 5 auf 74,15 °/o BaO oder 
1 8 ,8 8 %  P 20 3 auf 81,11 0/0 BaO. Theore- 
tische Zusaminensetzung: 18,83 %  P 2O5 auf
81,1 l°/o BaO.
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II. Eine andere Menge der ersten gegliihten 
Mischung ergab nach 44stiindiger Digestion mit 
Zuckerlosung bei etwa 70° C: 1(5,54% Po<35 
auf 74,70 % BaO odor 18,12 °/o P.jOs auf 
81,77 % BaO. Nach weiterer 18stiindiger 
gleicher Behandlung : 17,01 %  P żOs auf 75,94 «/o 
BaO oder 1 8 , 3 %  P„05 auf 8 * , 6 5 %  BaO. 
Endlich nach nochmaliger 42 stiindiger Digestion: 
17,52«/o P 3Os auf 7(>,19%  BaO oder 18,71 °/0 
P 20 5 auf 81,29 °/0 BaO.

III. Ein fast genau im Verln'lltnis von 
18,83%  P j Oj zu 81,17%  BaO, der Znsammen- 
setzung des vierbasischen Phosphats, herge- 
stelltes Ausgangsprodukt wurde mit Zuckerlosung 
ziemlich lange digeriert, in der dann nur eine 
Spur BaO nachzuweisen war.

Yicrbasisclies K upferphosphat ist analog 
dem vierbasischen Barytphosphat. durch Schmelzen 
bezw. Gliihen von Phosphorsilure mit Kupfer- 
oxyd (in einigem UebersclmO) herzustellen. 
Wird die entsprechende griine Masse fein- 
gepulvert mit Chlorammonlosung langsam zur 
Trockne eingedampft, danach mit W asser auf- 
genointnen und mit Ammoniak verset.zt, so bleibt 
neben sehr wenig Ivupfcroxyd, das sich der 
Yerbindung mit Phosphorsilure und der Losung 
entzogen hat, ein lockerer Niederschlag, der 
unter leichtem Aufriihren der Fliissigkeit mittcls 
Heber von dem schwereren Riickstand zu trennen 
ist. Der ńltrierte und ausgewaschene Riick- 
stand, bei 100° C getrocknet, hat eine hell- 
griine Farbę und einen W assergehalt von etwa 
4°/o, was 1 Mol. H20 vertreten wiirde. Wird 
der Riickstand gegliiht, so zeigt er wie andere 
Kupferphosphate eine wesentlich dunkler griine 
Farbę und entspricht in seiner Zusaminensetzug 
der Formel Cu4P s0 9 mit 3 1 %  P 20 5 und 
6 9 %  CuO.

I. 8,50 g Phosphorsilure wurden mit
22,26 g Kupferoxyd gegliiht. Das Produkt 
enthielt 27,35° lo P s0 5 auf 72,72%  CuO und 
der ais yicrbasisclies Kupferoxyd anzusprechende 
gegliihte Niederschlag 30,87 %  P 20 3 und
69,05°/o CuO; er komint also der theoretischen 
Zusammensetzung yon Cu4I \ ,0 9 mit 3 1 °/o P j0 5 
und 69 %  CuO befriedigend nahe.

II. 27 g Phosphorsilure wurden mit 66 g 
Kupferoxyd gegliiht. Das Produkt setzte sich 
zusammen aus 28,79 °/o PjO j und 71,08%  CuO 
und der wie vorhin angegeben erhaltene Ńieder- 
schlag gegliiht bestelit aus 3 1 .1 5 %  P 20 5 und 
68,76°/o CuO; das ist vierbasisches K u p f e r 
phosphat.

Ich mochte und darf wohl annehmen, daB 
derartige Versuche und ilire Ergebnisse im Laufe 
der Jahre hundert- und tausendfach iiberholt 
sind. Die Proben der hier genannten aber, die 
ich besitze, weiBes yicrbasisclies Barytphosphat 
und priichtig griines yierbasisches Kupferphosphat, 
haben nacligerade ein wiirdiges A lter und ais

vermutlich erste ihrer Art einen historischeu 
W ert erlangt.

Die teclmische Bedeutung der wissenschaft- 
lich interessanten yierbasischen Phosphorsflurc- 
bindung habe ich geniigend in den Kosten fur 
den hoheren Kalkaufwand beim Thomasiereri 
friihzeitig hervorgehoben.

Mit dem Thomasyerfahren, der Entphos
phorung, scliob sich, wie ich schon einfiigte, 
auch die Entschweflung ins Trefifen. Ais das 
mit kalkbasisclier Schlacke im Hochofen leicht 
schwefelfrei zu erblascndc graue Bessemereisen 
durch das weiBe Thomaseisen verdr!tngt wurde, 
da gestattete der minder heiBe Ofengang nicht 
den Kalkgehalt der Schlacke, wegen der Streng- 
tfiissigkeit, der zur Aufnahme des Schwefels 
notwendig gewesen wilre. Mehr oder weniger 
bewuBt griff der Hochofner zu Manganerźen, um 
die Schlacke zu verflussigen durch M110, und 
durch Mangan im Eisen den Schwefel auszu- 
scheiden. Ich meine nicht, daB die unfehlbare, 
yollkommene Reaktion FeS -f- Mn =  Fe -f-MnS 
allgeinein in hiittenmilnnisch geliiufigem Bewulit- 
sein oder, sagen wir, Verstttndnis war. Mir ist 
sie erst gewissermaBen in Flcisch und Blut 
ubergegangen, ais ich den Yersuch ausfiihren 
lieB, der vermutlich der e r s t e  d i e s e r  A r t  ge- 
wesen ist, reines geschmolzenes Schwefeleisen 
(FeS) mit gesclnnolzenem Ferro-Mangan in 
einem Tiegel zusammenzugieBen, und dann ge
funden wurde, dali das yerbleibende Eisen voll- 
koinmen schwefelfrei und die dariiber stehende 
Schlacke sofort e rstarrt war, weil ais hoch- 
schwefelmanganhaltig kaum schmelzbar. Das 
yorhin erwilhnte Entschweflungs-Patentgesucli 
konnte ich wirksam einleiten mit den Worten: 
„Wenn man Schwefeleisen des Handels“ usw. 
Da muBte es doch jedem deutschen Hochbfner 
gegen den Stricli gehen, ais von Wigliam in 
England aus ziemlich viel Aufhebens von dein 
Entschweflungsverfahren von Sani  t e r  gemacht 
wurde, das einfach mit Kalk unter Zusatz von 
Chlorkalzium dem aufflieBenden Roheisen den 
Schwefel entziehen sollte.

Ich bin diesem Verfahren wiedcrholt in 
„Stahl und Eisen“ entgegengetreten unter Be- 
streitung der technischen Richtigkcit der Formel 
FeS -j- CaO =  FeO -f- CaS, die neuerdings, wie 
ich selie, bei der Schlacke des elektrischen 
Stahlofens wieder erortert wird.

An der Hand von praktischen Yersuclien 
und dereń Ergebnissen habe ich denn am 14. Mai 
1893 in meinem Yorirage: „Neuere Methoden 
zur Entschweflung des Roheisens, insbesondere der 
FluBeisenfabrikation“*, dem ich einen kurzeń „Die 
Entwicklung des Entphosphorungs-Prozesses“ ** 
yorausschicken durfte, das Saniter-Entschwef- 
lungsverfahren ais hinfilllig hingestellt, weil die

* „Stalli und EiBen“ 1893 S. 455 u. ff.
** „Stahl und EiBen“ 1893 S. 451 u. ff.
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Formel FeS +  CaO =  FeO -f- CaS, wie riele 
.andere, soweit iiberhaupt, yorwftrts oder riick- 
wiirts gilt.

Es war meine letzte Arbeit ais Eisenhiitten- 
mann; ich wuBte bei tneinem Yortrage, daB es 
mir bescliieden war, meine jetzige Stellung zu 
ubernehmena. —-

* **
Die Freunde des Verfassers obiger Zeilen 

wissen, daB derselbe damals die Nachfolge- 
scliaft des unvergeBliclien Dr. Ot t o ,  in Firma 
Dr. C. Otto & Co. in Dahlhausen a. d. Ruhr, 
antrat. Seine teclinisclien Erfolge auch an dieser 
Stelle sind ebenso bekannt.

Weiterliin hat der ehemalige Generaldirektor 
der Hiitte Phonis, Hr. A u g u s t  S p a n n a g e l ,  
die Liebenswiirdigkeit gehabt, uns Mitteilungen 
iiber seine Mit wir kling bei der weiteren Yervoll- 
kommnung des Thomas Yerfahrens zur Verfuguug 
zu stellen.

B eitrag t o k  August Spauuagel.
Nacli Kenntnisnahme der Berichte der 

1'ioniere des Thomasprozesses in Deutschland, 
meiner Freunde J . M a s s e n e z  und G u s t a v  
Hi l g e n s t o c k ,  erlaube ich mir, ais Ergfinzung 
des bisher Gesagten noch einen kleinen Beitrag 
zur weiteren Entwlcklung des Thomasprozesses 
zu liefern.

Ais damaliger Hiittendirektor des P h o n i , x -  
Ruhrort wurde mir im Jahre 1883 die Aufgabe 
geśtellt, naclulem wir schon liingere Zeit das 
Benutzungsrecht des Thomaspatentes erworben 
hatten, aa Stelle des alten Bemessemerwerkes 
ein n.-ues Thomaswerk, bestehend aus drei
11 t-K onvertern nebst BlockstraBe, Knuppel- 
und PlatinenstraBe usw. zu errichten, ohne daB 
der bislierige Betrieb des Bessemerwerki-s gehemrat 
wiirde. Die Aufgabe war nicht leicht; der zur 
\  erfiigung stehende Platz, eingeklemmt zwischen 
dem alten Stahlwerk und dem Kuhrorter Bahn- 
liofe, war sehr beschrflnkt. Es entstand, diesen 
Umstanden Rechnung tragend, eine eigenartige 
Anordnung ohne Yorbild, welche meines Wissens 
nur einmal, aber ganz genau, von einem aus- 
lilndischen W erk, ohne uns zu fragen. kopiert 
worden ist.* Bedingt war auch eine eigenartige 
Konstruktion des Zentral- und GieBkranes, wie 
auch der BlockstraBe, Bloekschere uud der 
uieisten Nebenapparate. Ais latkriiftiger und 
genialer Mitarbeiter stand mir mein Kollege 
Oberingenieur N i i c k e l ,  auch spiiter bei der 
Bauleitung, zur Seite.

Zu der Zeit hat G j e r s  Patente auf Dureh- 
"eichungsgruben genommen. Nacli einem ein- 
gehenden Studium der Betriebe in England ent- 
schlossen wir uns, diese Gruben zum ersten

* Siehe Zeichnnngen im Reisebericht von W e d -  
di ng:  The International Meeting of 1890. Published 
by the „American Institute of Mining Engineera".

Małe in Deutschland auszufiihren, entscheidend 
fiir diesen EntschluB war der Haummangel. Fiir 
eine geniigende Anzahl yoii Ilollofen war kein 
Platz zu finden. Alles dieses wird bei einer 
heutigen Neuanlage weniger liedeutungsvoll er- 
scheinen, derzeit aber bedurfte jeder einzelne 
Fali eines griindliehen Studiums und einer 
HeiBigen Arbeit ani ReiBbrett. Beiliiufig be- 
merkt, eine Tatigkeit, welclie ich unseren jungen 
Eisenhlittenleuten unter Leitung der Herren 
Professoren nicht dringeml genug ans Herz 
legen kann.

Nacli knapp einem Jahre war die Anlage, 
trotz sehr schwieriger Fundamentarbeiten und 
der Neukonstruktion der Maschinen, im Herbst 
1884 fertig . und der Betrieb sollte beginnen. 
Zur Herstellung der basischen Masse fiir Kon- 
Yerterfutter nnd Boden hatten wir uns einen 
angeblich erfahrenen Meister yerschafft. Es war 
leider ein Fehlgriff, weder Futter noch Biiden 
hielten, auch wurde inanche Fehlchargc gehlasen. 
Eine Wendung tra t erst ein. naclulem mit Be- 
ginn des Jalires 1885 der damals jugendliche 
Herr F r i t z  Sji r i n g o  r u m , jetziger General
direktor des Stahlwerks Hoesch, den Stahlwerks- 
betrieb ubernahm. W ir hatten erkannt, daB die 
DolomitbeschatYung und seine Yerarbeitung eine 
Hauptaufgabe fiir uns sei. Untersuchung und 
Zerkleinerutig des Dolomites, das Brennen im 
Schachtofen wurden streng iiberwacht, die Boden- 
stampferei wurde organisiert, die Bodenbrenn- 
ofen bekamen andere Feuerungen. W ir ver- 
standen es je tz t, Stahl zu machen. leider aber 
waren noch immer Kinderkrankheiten zu iiber- 
winden, auch je tz t noch hatten wir Boden 
von kurzer Lebensdauer. die Chargen gingen 
durch und veranlaBten in der nassen Grube 
(wir hatten wassergekiihite Konverterkamine 
aufgestellt, welche nicht dicht gehalten wer
den konnten und die wir auswechseln niuBten) 
des Zentralkrans starkę Explosionen mit schweren 
Ungliicksfallen. Es hatte zu der Zeit mancher 
Tag 24 Arbeitsstunden. Aber auch das wurde 
iiberwunden, es kam eine Zeit, wo wir eine dem 
friiheren Bessemerstahl inindestens vollkominen 
gleichwertige (^ualitat herzustellen verstanden.*

Im Jahre 1888 wurde uns vou Gi l c h r i s t  
ein StahlhandmeiBel zugeschickt, weicher naeh 
einem von D a r b y  in Brymbo angestellten Ver- 
fahren, das in England und Deutschland pa- 
tentiert wurde, beim GieBen aus dem Martinofen 
in der Weise riickgekohlt war, daB man den 
fliissigen Stahl durch einen mit Kohlenpulyer 
gefiillten Behalter, dessen Boden siebartig 
durchlochert war, laufen lieB.** W ir nahmen die 
Sache mit groBem MiBtrauen auf. Yersuche 
im Martinofen lehrten uns aber, daB der
fliissige Stahl gegen alles Erwarten den

* Tergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1264.
** Yergl. „Stahl und Eiaen“ 189C S. 920.



1484 S tahl  u n d  Eiaen. 30 .Jahre Thomasverfahren in Deutschland. 29. Jahrg. Nr. 38.

Kohlenstoff begierig aufsaugte uml nur ein ver- 
haltnismilBig geringer Prozentsatz des Kohlen- 
jmlvers yerbrannte. W eitere Yersuclie iiber- 
zeugten uns immer mehr von der Durchfiihr- 
barkeit der Idee, nur sagten wir uns, der in 
Yorschlag gebrachte Apparat wiirde nicht zum 
Ziele fiihren. Wir yersuchten nun, beim Ab- 
stechen der Charge des Martinofens einen mit einer 
Klappe versehenen Behiilt.er, welcher mit Kolilen- 
pulver gefiillt war, iiber die Abstiehrinne zu stellen 
und einen gleichmaBigen Kohlenpulverstrom dcm 
Stahlstrom zuzufiihren. Der Erfolg war ein 
durchschlagender, die gleichmafiigp Kohlung des 
Stahlbades erfiillte alle Anspriiche, os gelang 
uns nach einigor Zeit, dem Stahlbade jeden ge- 
wiinschtenProzentsatz Kohlenstoff einzuverleiben. 
Schwieriger war es, eine geeignete Yorrichtung fiir 
den Thomaskonverter zu konstruieren. Phonix 
hatte sich inzwiscben mit Gilchrist und Darby 
wegen Erlangung des Patentes fiir Deutsch
land und alle anderen Liinder, auBer England, 
yerstandigt. Es gelang uns aber auch, nach 
einer Reihe von Versuchen, welche wir teil- 
wfeise durch Patente schiitzen lieBen, einebrauch- 
bare, einfache Yorrichtung herzustellen, welche 
heute noch beim Phonix, wic sie derzeit von 
F r i t z  S p r i n g o r u m cni acht wurde, in Gebrauch 
ist. Es wird von einem mit einem Schieber 
versehenen Behalter, in welchem sich das ab- 
gowogene Kohlenpulver bełindet, durch ein Rohr 
die Kohle dem aus dem Konverter ausflieBen- 
den Stahlstrome zugefiihrt. Die Riiekkohlung 
erfolgt zuyerlitssig. Eiue groBe Anzahl von 
Untersuchungen durch Autoritaten unserer Eisen- 
jiuttcngelchrten, ich nenne hier Wedding, Wehren, 
Ledebur, Tetmajer, Martens, haben sich damals 
teils bei tagelangem Studium an Ort und Stelle, 
von der Zuverlftssigkeit des Verfahrens iiber- 
zeugt. Leider hatten wir einen Fehler be- 
gangen, wir verstanden es nicht, trotz der 
Beihilfe einer Patentwesen-Autoritiit, unseren 
Patenten eine Fassung zu geben, welche eine 
Umgehung unmoglich machte. Eine ganze Reihe 
Von Umgehungspatentgesuchen, miindliche und 
schriftliche Verhaudlungen mit dem Patentamte 
usw. waren die unerąuicklichen Folgen. Die 
Yerwertung der Patente brachte aber nur einen 
sehr mafiigcn pekuniaren Erfolg. Das Darby- 
Phonix-Ruckkoblungsverfahren, wie es derzeit 
von Springorum und Spaunagel ausgebildet wurde, 
steht heute mit allen mSglichen Modifikationen 
auf manchcn Stahlwerken der stahlerzeugcnden 
Liinder der Erde in Gebrauch.

A. H a a r  m a n n ,  welcher damals auf dem 
Stahlwerk Osnabriick noch den alten Bessemer- 
prozeB mit Yerwendung des Roheisens der 
Georgsmarienhutte ausiibte, suchte den un- 
bequemcn, zudringlichen Konkurrenten Thomas
prozeB unschadlich zu machen. E r stellte mit 
Recht die Behauptung auf, daB der saure Stahl

gewisse Eigenschaften habe, welche dem Silizium- 
gehalt zuzuschreibcn seien, dieses Silizium miisse 
er aber in statu nascendi erhalten; ein spaterer 
Zusatz zum Bade in Form von Ferrosilizium, wie 
man das beim basischen Stahl yersuclie, fiihre nicht 
zum Ziele, der basisehe Stahl zeige minderwertige 
physikalisehe Eigenschaften. Tausende von Vcr- 
suchen, welche wir damals systematisch mit 
Schienenenden, die wir yon fast allen schienen- 
erzeugenden Werken Deutschlands durch Handler 
zum Auswalzen fiir Grubenschienen zugeschiekt 
bekamen, iiberzeugten uns, daB Haarmanns Be
hauptung die Richtigkeit nicht abzuspreeben sei. 
E r hatte uns aber einen Fingerzeig gegeben, 
wir lernten dem Stahlbade in einer eigenartigen 
Weise einen wunschenswerten Prozentsatz Si
lizium, sagen wir fur Schienen 0,1 bis 0,3 °/o, 
zuzufiihren, welcher einen iiberrascher.d wolil- 
tuenden EinfluB auf den Stahl und seine Eigen
schaften ausiibte; auch fiir die hartesten Stahl- 
qualitaten war ein durchschlagender Erfolg ge- 
sicliert. Der wohlbegriindete Ruf des Phonix ais 
Lieferant von Qualitatsstahl in allen Httrtegraden 
fiir dio yerschiedensten Verwpndungszwecke ist 
der Anwendung des Riickkohlungsverfahrens in 
erster Linie zuzuschreiben.*

Wie Thomas bereits in seinem Vortrage vom
8 . Mai 1879 sagt, bedingt die Entfernung des 
Pliosphors in der Birne wesentlich die Herstel
lung einer hochbasischen Sclilacke vou unter 20 °/o 
Kieselsaure und iiber 30 % Kalk und Magnesia. 
Aber auch der hierzu notige Kalk lieB sich an- 
fangs niclit ungestraft ais Zuschlag im Kon- 
verter yeraroeiten. Wenn dieses Materiał nicht 
frisch, wie wir es vom Lieferanten erhielten, 
yerarbeitet. wurde, zerfiel es je  nach dem 
W etter in kurzer Zeit; die haufigen Betriebs- 
storungen zwangen uns, den Kalk zu lageru. 
Ein grofier Prozentsatz wurde bei der spateren 
Verwendung aus dem Ivonverter geblasen. Ab- 
gesehen von dem Verlust wurde die Naclibar- 
scliaft des Stahlwerkes in eine Winterlandschatt 
yerwandelt. W ir bauten dann einen fiir den 
damaligen Gebrauch ausreichenden Ringofen. Es 
war dieses ein Fortscliritt, der Kalk kam in 
Stucken und warm in den Konverter. Mit der 
stetig waclisenden Produktion geniigte dieser 
Ofen nicht mehr, zur Aushilfe stellte man einen 
basisch zugestellt.eu Schachtofen auf, welcher 
wie die Dolomitofen, mit Gebhise arbeitete. 
Da dieser Yersuch gliickte, so wurde a l s b a ld  
eine sehr leistungsfahige Anlage, besteliend aus 
vier Schachtofen, errichtet, wodurch die Brenn- 
kosten erheblich herabgemindert wurden. — In-

* N&keres aieke L. T e t m a j e r :  „Ueber das 
Yerhalten der Thomasschienen im Betriebe*; Ziiricb, 
Yorlag vo u E. Spoideł 1894. Forner L. T e t i n  a j e r : 
„Metamorphosen der basischen Schienanstahlbereitung 
und des Prufungaverfahrens der Stahlscbienen” ; Schwei- 
zerisehe Bauzeitung, Band XXVIII,  Nr.  19 u. ff.
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zwischen war in der Kalkindustrie eine scharfe 
Bewegung entstanden, die Preise des gebramiten 
Kalkes wurden derartig gedriickt, daB man heute 
den eigenen Betrieb wieder eingestellt hat und 
das Materiał von auswarts mit Yorteil bezieht.

Zur Herstellung der basischen Masse ist ein 
Teerzusatz von etwa 8 °/o, uud zwar in warmem 
Zustande erforderlich, dieses Materiał muB mog- 
lichst vollst!lndig wasserfrei sein. In der ersten 
Zeit bezogen wir den sogenaunten priiparierten 
Teer von chemischen Fabriken. Zur Sicherheit 
wurde derselbe iiber einer Rostfeuerung in einem 
eisernen Kessel gekocht, um ibn moglichst voll- 
koininen zu entwilssern und zu erwiirmen. Auch 
hier muBten wir schweres Lehrgeld bezahlen. 
Am 24. Dezember 1888 hatte ich friihzeitiger 
ais sonst meine Bureaus gescblossen und stand 
gegen sechs Dhr im Begriff, meine Familie zur 
Weihnachtsabendfeier aufzusuchen. In diesem 
Augenblick stiirzt ein Mann mit dem Ausruf in 
mein Zimmer: „Herr Direktor, das ganze Stahl- 
werk steht in Flaminen!“ Wie ich ins Freie 
trete, sehe ich zu meinem Schrecken das ganze 
Stahlwerk in eine gewaltige schwarze Wolke 
eingehiillt; der rollstilndig aus Eisen und Mauer- 
werk ausgefiihrte, vermeintlich feuersichere Bau 
fiir Dolomitbrennerei und basische Masse stand 
in Flammen. Die Leute hatten, um ihre Arbeit 
zu beschleunigen, den Teerkessel zu stark ge- 
feuert, der Teer kochte im Kessel iiber und lief 
in das Feuer, entziindetc sich, die Flamme aber 
schliifrt an einem Zuleitungsrohr, welches zu 
dem im Dachstulil befindlichen Teerbeh,liter mit 
etwa 20 000 kg Inhalt fiihrt, in die Hohe, macht 
den AbschluBhahn unzuganglich, entziindet den 
Teerbehillter, undnunfiilltein gewaltiges, schwere 
schwarze Rauchwolken entwickelndes Feuermeer 
deu ganzen Gebituderaum und maclit ihn un- 
zugiinglich. Der Teer bildet auf dem Boden 
einen rasch fortsclireitenden Feuersee, welcher 
gegen alles W asserspritzen unemptindlich ist. 
Nur durch Sand konnten wir ihn im Fort- 
schreiten hindern und schlieBlich ersticken. In 
groBer Gefahr stand das anstoBonde Kesselhaus 
mit Holzdach und den 18 Cornwallkesseln. 
Selbstverst;lndlicli wurden die Kessel mit dem 
iiblichen Gerfiusch abgeblasen. Gegen zehn Ulir 
waren wir Herr des Feuers, aber die ganze 
Eisenkonstruktion bis zur Dachflrste war zu 
einem Schrotthaufen zusammengebogen. Eine 
schone Weihnachlsbescherung! Es war kein er- 
treulicher Anblick fur meine Familie, ais ich 
sp.lt in der Nacht mil Yollstftndig schwarzen 
Haaren und B art — weili ist die natiirliche Farbę 
— einem Schornsteinfeger im Dienst verteufelt 
iilinlich, nach Hause kam. Der Weihnachtsbaum 
konnte an dem Abcnd nicht mehr in iiblicher 
Weise angeziindet werden.

Ich mochte nicht unteriassen. einer bosen 
Erfahrung, welche in jiingster Zeit ein groBes

Thomaswerk machen muBte, zu erwiihnen. 
Eines Tages liielren weder Boden noch die Kon- 
verterfutter. Der Sinterdolomit. war laut Alia
n se  vorziiglich, die bei Ankunft des Teeres vom 
Waggon genommenen Proben geniigten beziiglich 
des Wassergehaltes. Nachdem der Stahlwerks- 
leiter wahrend einer ganzen Woche Tag und 
Nacht auf den Beinen gehalten worden war, 
kam er auf den Gedanken, den unter der Hiitten- 
flur befindlichen eisernen Teerbehalter zu unter- 
suchen. Dabei stellte sich heraus, daB der Boden 
durchgerostet uud das Grundwasser in den Teer 
gelangt war. Nachdem Abhilfe geschaffen war, 
erreichten die Boden sofort wieder die bisherige 
vorziigliche Haltbarkeit.

Ein fernerer Unfall, es war der schwerste, 
welchen ich in meiner langjahrigen Hiittentatig- 
keit erlebte. ereignete sich am 20. Juni 1894, 
9 '/* Uhr abends. In dem Augenblick, ais der 
Konverter mit der Charge gekippt wurde und 
die Leute auf das Warnungssignal hin zuriick- 
getreten waren, stiirzte die ganze Thomashalle 
wie ein Kartenhaus innerhalb weniger Miuuten 
zusammen, Wind-, Dampf-, Wasser- und elek- 
trische Kabel-Leitungen zertrUmmernd. Es war 
ein Anblick, welcher das Blut erstarren machte 
und zu den grausigsten meines Lebens zahite. 
Leider muBten drei brave Leute ais Leichen 
aus dem Triimmerhaufen herausgezogen werden. 
Trotz allen unseren Bemiihungen konnte der 
Ungliicksfall nicht aufgeklart werden. Bei 
dem Neubau war man nach dieser traurigeu 
Erfahrung sehr vorsichtig, man rechnete mit 
einem doppelten und dreifach hoheren Sicher- 
heitskoeffizienten fiir Eisenkonstruktion und 
Dacheindeckung, auch erhielt das ganze Dach 
beqm>m zu jeder Zeit zugangliehe Laufstege, 
welche das Reinigen der Dachflachen vom Kon- 
yerterauswurf ermoglichten.

Zum SchluB sei es gestattet, auf die G e w i n -  
n u n g  des  Do l o mi t e s  und die Z u b e r e i t u n g  
de r  ba s i s chen  Masse  etwas niilier einzugehciu 
Wie bereits Ma s s e ne z  erwahnt hat, wurde nach 
Einfuhrung des Thomasprozesses im Laufe einiger 
Monate eine ganze Reihe von Dolomitvorkommen 
giinstiger Zusammensetzung, welche blsher wenig 
Beachtung gefunden hatten, bekannt. Das von 
ihm bezeichnete Vorkommen von Niedermarsberg 
hat aber eine nur voriibergehende Rolle gespielt 
und wird heute wohl kaum noch fur Stahlwerks- 
zwecke ausgebeutet. Eine um so groBere Be- 
deutung hat dagegen Letmathe mit seinem ge- 
waltigen, etwTa 70 m senkrecht anstehenden Lager, 
unmittelbar an der Sieg-Ruhr-Bahn llegend. Es 
ist dieses zweifellos wohl das groBte und best- 
gelegene, im Betrieb befindliche Unternehmen 
unseres Landes. Fur die Rhelnisch-Westfillischen 
Stalilwerke kommen ferner noch in Betracht die 
Briiche von Grevenbriick, Dornap, Ratingen, 
Kettwig, Yaresbeck-Elberfeld, Berg.-Gladbaeh.
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Kerkerbacli, Tlial a. d. Lahn und das miichtige 
Vorkommen im Diisseltal bei Gruiten. Letzteres 
Vorkommen hat sieli in den letzten Jahren 
auBerordentlich giinstig aufgeschlossen, liesonders 
auch in bezug auf die Qualitiit. Die Werke des 
Nicderrheins werden wolil in erster Linie auf 
den Bezug aus diesen Briichen angewiesen sein. 
Das Aachener Eevier bezieht. den Dolomit von 
Stolberg. Die Lothringer und Luxemburger 
W erke bekamen bisher den Dolomit von der 
Mosel, beziehen aber in neuerer Zeit mit groBem 
Erfolg Sinterdolomit von Namur (Belgien).

Je liolier der Gelialt an Magnesiumkarbonat 
und je geringer der Gehalt an Eisentonsilikaten, 
desto besser ist der Dolomit zur Herstellung 
der basischen Futter geeignet. Rohdolomit aus 
dem im Stryngocephalen-Kalk eingfibetteten sehr 
miiehtigen Vorkommen von Gruiten und Letmathe 
hat folgende Zusammenseizung:

% % % 
Kohlensaure Magnesia . . 45,31 43,34 42,72
Kohlensaurer Kalk . . . .  52,68 55,46 54,97
K ie se ls i iu r e ...........................  0,51 0,68 0,83
E isen o x y d ................................  0,80 0,40 1,20
T oncrdo....................................  0,53 0,12 0,28

Das gesinterte Produkt hat bis 38 °/o Magnesia 
und unter 2°/o Kieselsiiure.

Zur Herstellung des basischen Futters wird 
der Rohdolomit, nachdem er auf ei- bis faust- 
groBe Stiicke zerkleinert und sortiert ist, bei 
sehr lioher Temperatur his zmn Sin tern tot- 
gehrannt, dann gemahlen, mit erhitztem, mog- 
lichst wasserfreiem Teer (etwa 8 °/o) unter 
den Kollergang gemischt und dann unter liohem 
Druck (300 at) zu Steinen gepreBt. Die Kon- 
verterboden werden mit der Vcrsenschen Boden- 
stampfmaschine* liergestellt. Heute wird aus- 
schlieBlich im Kupolofen mit Koks und ziemlich 
scharfein Geblase bei 200 mm Wassersilule, bei 
einer Maximaltemperatur von 1500 0 C gebrannt. 
Die Oefen werden mit Scliamotte, in der Brenn- 
region jedoch mit basischer Dolomitmasse, oder mit 
Steinen ausgefuttert. Die Zustellung liiilt vier 
bis sechs Monate bei dauerndem Betrieb. Die 
Hohe der Oefen von Sohle bis FiillSffnung be
trag t 5 bis 9 m, der lichte Durchmesser 1,2 
bis 2,0 m, die Produktion in 24 Stunden 10 
bis 30 t Sinterdolomit. Der Koksverbrauch fiir 
die Tonne Sinterdolomit schwankt zwischen 35 
bis 60 °/o, je nacli Art der Oefen. dor Zusammen- 
setzung und der Struktur des Dolomites.

Die Haltbarkeit der Konverterfutter hat sich, 
seit man zuverlassig brennen und stampfen ge- 
lernt hat, stetig gehessert. Nacli einem mir vor- 
liegenden Bericht eines gut geleiteten Thomas- 
werkes betragt heute im Monatsdurchschnitt die 
Haltbarkeit der Konverterbijden 64,2 Chargen,

* „Stahl und Eisen“ 1891 S. 508, 1892 8. 10S9;
yergl. auch 1892 S. 112 his 114.

die der Konverterfutter 280 Chargen. Wie war 
es vor 25 Jaliren?!

Ein scharf gebraunter und trocken gelagerter 
Sinterdolomit erhalt sich naeh meiner Beobach- 
tung nielirere Wochen, ohne wesentliche Spuren 
von Zerfall und Gewicbtszunahme zu zeigen.

Bis vor nicht lauger Zeit brannten silnit- 
liche Stahlwerke iliren Bedarf an Dolomit selbst, 
erst dann ist ein Umschlag eingetreten, nachdem die 
Rheinisch - Westfttlischen Kalkwerke Act. - Ges. 
(die Jahresgewimiung an Kalkstein und Dolomit 
betragt 2,3 Millionen t) in Letmathe und Gruiten 
umfangreiche, modern angelegte und sich stilmlig 
vergroflernde Anlagen errichtet liahen, von 
denen Dolomit gebrannt und stiickig, gemahlen 
oder auch in Teermischung, zahlreichen Stahl- 
werken des In- und Atislandes geliefert wird. 
Insbesondere haben fast samtliche westdeutschen 
Martinwerke die eigene Dolomitbrennerei ganz 
eingestellt, sie beschranken sich auf das Mischen 
und Formen des von auswarts bezogenen Ma
terials. Die wirtschaftlichen Vorteile einer der- 
artigen Zentralanlage sind erheblicli. Durch 
das Brennen des Dolomites an seinem Gewin- 
nungspunkt werden einmal die bedeutenden Trans- 
portkosten der im Gestein befindlichen auszu- 
treibenden Kohlensaure gespart, dann ermoglicht 
aber auch ein, im Gegensatz zu den meisten 
Stahlwerken, ununterbrochener Brennbetrieb eine 
wesentliche Verbilligung der Gestehungskosten, 
die Erzielung einer guten gleichmaBigen Quali- 
tiit und einer zuverliissigen piinktlichen Lieferung. 

* **
GroBe Verbesserungen in der technischen 

Entwicklung des Thomasverfahrens waren er
forderlich, um die Jahresproduktionen zu er- 
moglichen, welche unsere Stahlwerke heute zu 
erzielen imstande sind.

Einige deutsche Thomasstahlwerke haben der 
Redaktion in freundlicher Weise einschliigige 
Mitteilungen zur Verfugung gestellt, denen wir 
folgende Angaben entnehmen:

Die letzten Fortschiitto.
Ais wichtigste technische Fortschritte fafit 

der „ A a c h e n e r  H i i t t e n - Ve  r  e i n “ die folgenden 
zusammen, von denen ein Teil bereits in den 
vorstehenden BeitrSgen erwalint is t:

1. die Einfiihrung der verschiedenen Mischer-
systeme;

2. die Anwendung von Gasgeblasemaschinen;
3. die allmahliche YergroBerung der Birnen bis

zu 25 000 kg Einsatz bei niedriger Bad- 
hohe, wodurch der mechanische Auswurf 
reduziert wurde;

4. die Verbesserung der Windzufiihrung durch
Verteilung des Windąuerschnitts im Birnen- 
boden auf eine groBe Anzahl entsprechend 
kleinerer Locher und damit erreichte Ab- 
brandersparnis;



22. September 1909. 30 Jahre Thomasverfahren in Deutsehland. Stahl und EiBen. 1487

5. die teilweise Benutzung von Magnesitdiisen- 
boden zur Erzielung einer liolieu Boden- 
baltbarkeit;

fi. die Erhohung des Druckes beim Prcssen der 
Dolomitziegel bis auf 500 a t;

7. die Anwendung von Prefiluft zum Hinter-
stampfen der basischen Konvertermauerung;

8 . die Vorrichtung zum schnellen Entfernen
schwerer Birnenmiindungsąnsatze;

9. die Einfiihrung fahrbarer Gieflpfannen.
10. das VergieBen des Stahls in fahrbare Kokillen.

Mit die bedeutendste Rolle zur Herbeifiihrung 
rascher Arbeit spielt die stetig gewachsene Ver- 
grfiBerung der Haltbarkeit der Ausmauerung 
der Birnen sowie die dauerhaftere Herstellung 
der Biklen. Eine Rundfrage der Geschilftsleitung 
bei unseren Thomaswerkeń ergab mit Riicksicht 
hierauf das Resultat, daB die grofite Dauer einer 
Birnenausinauerung zwischen 204 und 350Chargen 
und das dabei erzielte Ausbringen an Rohstahl 
zwischen 3750 und 5250 t schwankte. Die 
hochste Haltbarkeit der Nadelboden schwrankte 
zwischen 58 und 102 Chargen, die der Diisen- 
biiden zwischen 130 und 266. Mit welch’ ge- 
ringem Yerbrauch an basischem Materiał heute 
gearbeitet werden kann, zeigt folgende Mit- 
teilung von Rothe Erde: Dort wurden im Juni 
dieses Jahres aus einer Birne zunilchst 236 
Chargen geblasen, darauf wurde der obere Teil 
der Birne halb ausgebroclien, der untere neu 
zugestellt uud es wurden alsdann weitere 246 
Chargen geblasen, worauf unter nochmaliger 
Benutzung der oberen Mauerung nach wieder- 
holter Zustellung des unteren Teiles noch weitere 
220 Chargen geblasen werden konnten. Im 
ganzen wurden also in dieser Birne, ehe sie 
vollstiindig ausgebroclien wurde, 702 Chargen 
geblasen, welche etwa 14 700 t Rohstahl er
gaben. Der Verbrauch an basischem Materiał 
stellte sich hierbei auf noch nicht ganz 9 kg ge- 
brannten Dolomit auf je  1000  kg erzeugten 
Stalli. Wesentlich durch die hier geschilderte 
Erhohung der Haltbarkeit des Futters wurden 
die machtigen, von unseren deutschen Thomas- 
stahlwerken erzielten Tagesleistungen ermiig- 
licht. Die Hochstleistungen einzelner Werke 
betrugen in der Doppelschicht von 24 Stunden: 
1100, 1226, 1280, 1480, 1505, 1585, K.35, 
1935, 2000 und 2260 t Rohstahl.

* *
*Ais treffliches Beispiel fiir die Entwicklung 

unserer groBen Thomasstalilwerke kann die 
Thomasanlage der G e w e r k s c h a f t  D e u t s c h e r  
K a i s e r  dienen.

DasThomasstahlwerkder „Gewerksclialt Deut- 
scher Kaiser“ zu Hamborn mit vier Konvertern

15 t ist am 20. Juli 1897 in Betrieb ge- 
noinmen. Es wurde zuerst mit fliissigem Roh
eisen direkt vom Hochofen oder direkt voin 
Kupolofen gearbeitet, bis Ende 1899 die Zwischen-

schaltung des Rolieisenmischers erfolgte. Heute 
wird nur fliissiges Mischereisen von den Hoch
ofen yerblasen, und die Kupolofen dienen ais 
Reserve bei Stiirungen im Hochofengange.

An dem Tage der Inbetriebsetzung wurden 
vier Chargen erblasen. Die Chargenzahl stieg 
dann tilglich und stellte sich bis zum Schliisse 
des Monates Juli 1897 auBer den ersten vier 
Chargen auf 110. Diese 110 Chargen verteilen 
sich auf elf Schichten, so dafl im Durchschnitt 
auf jede dieser ersten Schichten zehn Chargen 
entfallen. Von nun ab rtahm die Zahl der er- 
blasenen Chargen erheblich zu. In den noch 
folgenden Monaten des Jahres 1897 wurden 
erblasen:

Chargen
im Monat August mit 40 Schichten 508

„ September „ .*2 „ 91 +
Oktober „ 52 .  954

„ „ Novembor _ 51 .  937
Dezember .  45ł/s . 850

Im Durchschnitt kommen in dieser Zeit auf 
eine Schicht:

im Monat A u g u s t .....................15,? Chargen
v „ September . . . .  17,0
,  „ O k to b e r ................... 18,3
„ „ Norember . . . .  18,4
„ „ Dezember . . . .  18,7

Es ist also stets ein Fortschritt zu verzeichnen. 
In den nun folgenden 10 Jahren bis einschl. 1907 
stieg die jahrliche Chargenzahl yon 13381 in 
1898 — in welchem Jahre die geringste moiiat- 
liche Chargenzahl 848 und die hiichst erreichte 
in einem Monate gegen Ende desselben Jahres 
1542 betrug — auf 38485 in 1907. Hierbei ist 
allerdings zu berucksichtigen, daB vom 8 . Februar
1904 ab das Thomaswerk eine VergroBe- 
rung um einen fiinften Konverter fiir ebenfalls
15 t Inlialt erfuhr. Die Hochstleistung in der 
Zalil der Chargen stellte sieli mit vier Konvertern 
in einem Monate bis Ende 1903, also des letzten 
Betriebsjahres mit yier Konvertern auf 2691, in 
welchem Monat 54 Schichten gearbeitet wurde. 
Es entfallen soinit auf eine Schicht im Durch
schnitt 49,8 Chargen. Im Milrz 1904, dem ersten 
yollen Monat, in welchem mit fiinf Konvertern 
gearbeitet wurde, betrug dann die erreichte 
Chargenzahl 2955 in ebenfalls 54 Schichten, so 
daB auf eine Schicht durchschnittlicli 54,7 Char
gen kommen. Bei der weiteren Organisierung des 
Betriebes mit fiinf Konvertern nahin dann die 
erreichte Leistung stets weiter zu. Sie stieg 
im Jahre 1907, dem Jahre der bis heute er
zielten Maximalproduktion, auf 3485 Chargen 
in einem Monate mit gleichfalls 54 Schichten. 
In dieser Zeit also entfallen durchschnittlicli 
auf eine Schicht 64,5 Chargen. Im Jahre 1908 
sank dann infolge der eintretenden niedergehen- 
den Konjunktur die Zalil der erblasenen Chargen 
auf 33 740 gegen 38 485 im Vorjahre, sio 
nahm also im ganzen Jahre um 4745 Chargen
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ab. Abgeseken von dieser durehschnittlichen 
Chargenleistung ist in einzelnen Fllllcn eine 
Hochstleistung bis zu 73 Chargen in einer 
Schicht (12  Stunden) erzielt worden.

Die H a l t b a r k e i t  d e r  K o n v e r t e r - A u s -  
m a u e r u n g e n  betrug im Durchschnitt:

D e u t s o h l a n d s  F l u B e i s e n e r z e n g u n g  (Rol i -  
b l o c k e  nnd F o r m g n B).

1 8 9 8 =  198,3 Chargen 
1 8 9 9 =  198,0
1900 =  195,9
1901 =  190,3
1902 =  214,6
1903 =  269,0

1 9 0 4 =  252,5 Chnrgcn 
1 9 0 5 =  264,1
1906 =  269,5
1907 =  268,3
1908 =  255,7

Durchsolmittlich liiilt eine Austnatierung fiinf 
Boden aus; von diesen sind in der Regel drei 
Na d e l b o d e n  und zwei Di i senboden Jedoch 
ist in einzelnen Filllen eine Haltbarkeit der 
Nadelboden bis 58 Chargen erzielt und bei 
Diisenboden bis 130 Chargen. Ais einzelne 
Hiichstleistungen sind mit einer Konverter- 
ausmauerung bis 330 Chargen erzielt worden.

Von Interesse diirfte es ferner sein, darauf 
hinzuweisen, daB anfangs nHchsten Jalires im 
groBen Haflstab der Yersuch gemacht werden soli, 
im Thomasstahlwerk mit e n t w a s s e r t e r  L u f t  
zu arbeiten. Die Versuche, welche in Ainerika 
mit der Windtrocknung fiir Stahlfabrikation 
gemacht worden sind, sollen recht gute Ergeb- 
nisse gehabt haben. Naeh amerikanischen Be- 
richten ergeben sich folgende Vorteile:

1. Die Oberflache der Blocke wird reiner.
2. Die Menge der Gashohlr&ume wird wesent- 

lich vermindert.
3. Das Materiał laBt sich besser Yerwalzen 

und ergibt w eniger Abfall.
4. Das erhaltene Materiał weist eine groBere 

GleichmaBigkeit auf.
5. Es kann ein hoherer Scbrottzusatz im Kon

yerter gemacht werden.
Inwieweit diese Angaben zutreffen, kann 

selbstredend erst durch dauernde und richtige 
Verwendung der Trockenluft im sicheren Kon- 
verterbetrieb und gewissenhaftc Beobachtungen 
festeestellt werden.

Statistik.

R o h s t a h l e r z e u g u n g  G r o t i b r i t a n n i e n s .

Snurt‘3 Yerfahren

i 1' 
-r Verfahren

Martin
t

B essem er
t

M artin
t

B e sse m e r j 
t

1900
1901
1902
1903 

i 190ł
1905
1906
1907
1908

| Ł;__  ̂ -

2 908 367 
2 993 760 
2 719 332 
2 655 086
2 624 615
3 091 519 
3 432 750 
3 438 937 
2 620 102

l 273 967 
1 133 841 
1 175 695 
1 336 986 
1 147 292 
1 418 573 
1 328 063 
1 300 800 

920 970

298 180 
359 795 
413 288 
518 985 
672 657 
807 961 

1 J 95 065 
1 299 168 
1 258 075

498 857 
498 112 
679 296 
602 592 
662 746
587 224 
609 792
588 207 
581 226

R o h b o c k c |

Sfturt*H Y erfabren Bnslsuhes Y erfabren

im lm Jm im
K onvorter

t
M artinofen

t
K o n rerte r

t
M artinofen i 

t

1894 327 700 161 100 2 342 161 899 111 !
1895 315 600 168 000 2 520 396 1 018 807
1896 351 600 184 100 3 004 615 1 292 832 :
1897 — — 3 234 214 1 304 423:
1898 — — 3 606 737 1 459 159
1899 — — 3 973 225 1 693 825:
1900 223 063 147 800 4 141 587 1 997 765!
1901 299 816 125 690 3 975 070 1 886 536;
1902 341 885 129 724 4 888 054 2 304 495;
1903 435 327 132 693 5 473 195 2 628 544 i
1904 423 742 130 546 6 525 429 2 697 760 i
1905 424 196 165 930 6 203 706 3 086 590
1906 407 688 230 668 6 772 804 3 534 612
1907 387 120 212 620 7 212 454 4 039 940
1908 374 100 146 768 6 510 754 3 854 155

R o h a t a h l e r z e u g u n g  de r  Y e r o i n i g t e n  St aat en.

S a u re s  Y e r fa h re n B asU chcs Yer
fab re n  
M artin  

•
M artin

t
B cesem er

t

1900 866 693 6 791 726 2 585 812 ;
1901 1 053 913 8 852 715 3 676 897
1902 1 210 255 9 284 577 4 568 478
1903 1 113 410 8 730 314 4 817 784
1904 814 120 7 984 886 5 188 069
1905 1 174136 11 116 437 7 940 777
1906 1 342 799 12 472 243 9 813 306
1907 1 290 090 11 854 230 10 443 783
1908 707 445 6 214 623 7 197 921

Unsere Darlegungen, die im wesentlichen den 
Zweck haben, die l i i s t o r i s c h e n  Y o r g a n g e  
bei  d e r  E i n f i i h r u n g  d e s  T h o m a s v e r -  
f a h r e n s  und  s e i n e n  Au s b a u  in De u t s c h 
l and  du r c h  noch l ebende  Ze u g e n  f e s t z u -  
l e ge n ,  konnen wir nicht beschliefien, ohne auch 
noch eine kurze Uebersicht iiber die Erkenntnis 
und die Yerwertung der in der T h o m a s 
s c h l a c k e  enthaltenen Phosphorsfture anzuschlie- 
Ben; die Mitteilungen stammen aus der Feder von 
Herrn Kommerzienrat G e r h a r d  Meye r  in Peine.

Die Thomasschlacko.
Nicht nur der Eisenindustrie, insbesondere 

der deutsehen, haben die Englander T h o m a s  
und G i l c h r i s t  mit ihrer Erfindung einen un- 
schatzbaren Dienst geleistet, sondern auch der 
Landwirtschaft, der sie ein ausgezeichnelesDiinge- 
mittel, die T h o m a s s c h l a c k e ,  schufen. Unii 
auch hier ist es Deutschland, das bisher bei 
weitem den groBten Nutzen daraus gezogen hat. 
Es herrscht yielfach die irrtiimliche Meinung, daB 
in den ersten Jahren des Bestehens des Thomas
prozesses niemand eine Ahnung vom W erte der 
Thomasschlacke gehabt habe, daB dieser Wert
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dann spater „entdeckt1* seł, und dadurch den 
Stahlwerken unverhoffte Ge winne in den SchoB 
gefallen seien. Demgegeniiber ist zu erwilhnen, 
daB bereits T h o ma s  selbst darauf liingewiesen 
hat, daB die bei dem Prozesse entstehende Schiacke 
in der Phosphorsaure einen wichtigen Pflanzen- 
nilhrstoff enthalte.* Natiirlich muBte aber erst 
eine gewisse Zeit yergehen, bis die Natur der Ver- 
bindung, in der sieli die Phosphorsaure in der 
Sclilacke befindet, erforscht wurde, bis man 
herausfand, in welcher Form die Schiacke ein 
fiir die Landwirtschaft niitzliches Diingemittel 
darstelle, bis die Landwirtschaft festgestellt 
hatte, oh und unter welchen Bedingungen das 
neue Diingemittel wirksam sei, und bis diesem 
sciilieBlich in landwirtschaftlichen Verbraucher- 
kreiseu ein Markt erschlossen wurde. Yielfach 
bestand die Auffassung, die sich spater ais 
falscli erwies, daB Phosphate, welche einen 
hohen Gehalt an Eisenoxydul uud Eisenoxyd 
besitzen, zu Diingungszwecken ungeeignet seien. 
Aus diesem Grunde suchte Thomas selbst 
(D. R. P. 13 544) und nach ihm andere Chemiker 
nach praktischen Metlioden, um die Phosphor
saure der Thomasschlacke von den Sauerstoff- 
verbindungen des Eisens und Mangans der 
Schiacke zu trennen. Eine diesen Zweck gut 
erfiillende Methode ist in der Patentschrift 
24 130 beschrieben. Nach diesem Verfahren 
wurde mehrere .Tahre in besonders zu diesem 
Zweck in Schalke und Stolberg erhauten Fa- 
briken gearbeitot. Dic gleichzeitig vorge- 
nommenen Versuche, aus der Thomasschlacke 
ahnlich wie aus den in der Natur vorkommenden 
Roliphosphaten Superphosphat durch AufschlieBen 
mit.Sauren herzustellen, begegneten der Schwierig- 
keit des hohen Kalkgehaltes der Schiacke, der 
zu seiner Bindung groBe Mengen an Sauren er- 
forderte. Auch der Gehalt der Schiacke an 
metallischem Eisen, wovon die rohe Schiacke 
groBe Mengen, die beim AbgieBen der Schlacko 
mitgerissen werden, einschlieBt, storte hierbei. 
Der heute allgemein beschrittene W eg der Yer- 
arbeitung der Thomasschlacke, sie namlich zu 
einem feinen Mehle zu vermahlen, wurde von
G. H o y e r in a n o  aus Hoheneggelsen bei Peine 
mit der Schiacke des Peiner Walzwerkes ge
funden. Am 6 . September 1882 war hier die 
erste Charge erblasen, und sofort wurde mit Yer- 
suchen zur Verarbeitung der Schiacke auf ver- 
schiedene Weise, darunter auch der Zerkleinerung 
in feinen Zustand, und mit Dungungsrersuchen 
aus den hergestellten Produkten begonnen. Be
reits im November 1883 hielten in einer Sitzung 
des Zentral-Ausschusses der Koniglichen Land- 
wirtschafts-Gesellschaft zu Celle Kommerzienrat

* Schon frtther hatte der Englander P a r r y  vor- 
geaehlngen, die phosphorhaltigen Hochofenacblacken 
zur Dungung zu yerwenden. (Yeirgl. B e c k :  „Ge- 
achiehte des Eieens1*. V. Bd. S. 79.)

X XX VIII w

G erli. L. Meyer  und G. H o y e r m a n n  Vortrage 
iiber die wichtige Rolle, die die Thomasschlacke 
berufen sei, demnachst. fiir die Landwirtschaft 
ais Diingemittel zu spielen, und Hoyermann be- 
richtete iiber die mit dem neuen Diingemittel 
angestellten Dungungsversuche, dic schon gute 
Resultate geliefert hatten. Bei der Mahlung der 
Thomasschlacke, die zuerst mittels Kollergangen 
und spater in Kugeliniihlen ausgefiihrt wurde, 
wurde das metallische Eisen ausgeschieden. Dic 
in dem Mahlprodukt verbliebenen Eisen- und 
Manganoxyde und -oxydule iibten keine nach- 
teilige Wirkung auf den Pflanzenwuchs aus. 
Um die dann folgenden zahlreichen Diingungs- 
versuche haben sich Dr. M. F l e i s c h e r ,  Dirigent 
der Moor-Versuchsstation zu Bremen, Professor 
Dr. P a u l  W a g n e r ,  Darmstadt., Professor 
Marcker, Halle, Dr. G i e r s b e r g  und H e i n r i c h  
A l b e r t  in Biebrich a. Rh. besonders verdiont 
gemacht. Professor W agner hat durch eine 
Reihe von streng wissenschaftlichen Diingungs- 
versuchen den Diingungswert der Thomassclilacke 
iiberzeugend nachgewiesen. Durch Yersuclie im 
GroBen wurden die glanzendsten Erfolge auf den 
Moordammen desRittergutcs von Rimpau-Cunrau, 
ferner durch Schulz-Lupitz erzielt und wirkten 
anregend fiir weite Krcisc, ebenfalls Yersuclie 
anzustellen. Schnell nahm je tz t die, Verwendung 
der Thomasschlacke ais Diingemittel zu, und sie 
konnte es um so leichter, ais die beiden damals 
bekannten Phosphorsaure-Diingemittel, das Super
phosphat und das Knochenmehl, lioch im Preise 
standen.

Nach einigen Jahren kamen aber auch 
Klagen, daB die Thomasschlacke nicht iiberall 
Erfolge gezeitigt hatte. Bei ihrer Priifung 
zeigte es sich, daB sie in der Mehrzahl aus 
Gegenden mit bOgenanntem schwerem, d. li. 
ton- oder lehmhaltigem Boden, kamen, wahrend 
die best.en Erfolge fortgesetzt auf sauren und 
sandigen Bodenarten erzielt wurden. Einige 
Jahre lang blieb dann die Verwendung der 
Thomasschlacke auf diese Bodenarten beschrankt, 
bis es im AnschluB an die neu aufgetauchte 
Frage der Zitratloslichkeit gelang, die Phos
phorsaure in eine leichter losliche Form iiber- 
zufiihren und datnit der Thomasschlacke auch die 
schweren Bodenarten zu gewinnen.

In den ersten Jaliren wurden die Thornas- 
schlackenmehle nur nach ihrem Gehalt an 
Gesamtphosphorsaure, von der sie je  nach ihrer 
Herkunft 15 bis 20 °/o enthielten, bewertet. 
Anfang der 9 0 er Jahre veranlaBten haufig vor- 
kommende Verfalschungen mit minderwertigen 
und fiir Diingungszwecke wertlosen Rohphos- 
phaten eine Reihe von Vorschłagen zur Er- 
kennung von Beimischungen durch die Analyse. 
Professor W a g n e r  in Darmstadt fand in einer 
schwachen Liisung von Ammonzitrat ein geeig- 
netes Mittel. Seine Untersuchungen ergaben

61
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ferner, daB die Schlackenmehle nicht alle von 
gleicher W irksamkeit waren. und daB diese mit 
dem Grade ihrer Zitratlosiiehkeit im Zusammen* 
hang stehe. W agner schlug deshalb vor, im 
Handel eine besianimte Garantie fiir die Zitrat.- 
loslichkeit (70 °/o) nach der yon ihm erprobten 
Methode zu fordern. Viele Schlacken hatten 
damals eine erheblich geringere Loslichkeit, bis 
zu 40 #/o heruntęr. und waren damit in ihrer 
Absatzmoglichkeit bedroht. Untersuchungen, die 
im Laboratorium des Feiner Walzwerkes ange- 
stellt wurden, ergaben, daB die Zitratloslicłikęit 
der Schlacken parallel mit dem Gehalt an Kiesel
saure lief. Es wurden dann im Jahre 1894 von 
Dr. Ge l d ma c h e r  im Feiner Walzwerk Versuche 
augestellt, der Schlacke im iliissigen Zustand Sand 
hinzuzusetzen, wodurch eine bedeutende E r
hohung der Zitratlosiiehkeit — von 60 °/o auf 
90 °/b erzielt wurde. Nach diesem Verfahren 
wird heute auf vielen W erken, wo die hohe 
Temperatur der Schlacke die Aufnahme des 
Sandes ermoglicht, gearbeitet.

Im Jahre 1898 hat Professor W agner die 
Untersuchungsmethode fiir Tliomasscblackenmehl 
geilndert, indem er an die Stelle der Z itrat
loslichkeit die Zitronensaureloslichkeit setzte, 
welch letztere ein besseres Mittel zur Fest- 
stellung des W ertes der Phosphorsilure liefert. 
Die neue Męthode wurde bald von Lieleranten, 
Kaufern und den landwirtschaftlichen Versuchs- 
stationen anerkannt, und je tz t wird das Thoinas-

mehl zum groBten Teile auf Grund seines Ge- 
haltes an zitronensiiurelSslicher Phosphorsilure 
gehandelt, wobei man annehmen kann, daB die 
meisten Mehle eine Zitronensilureloslichkeit von 
90 °/o haben.

Allmahlich ist der Preis des Thomasschlacken- 
mehles gestiegen, und da gleięhzeitig der Preis 
fiir die anderen Phosphorsilure - Dungemittel 
zuriickgegangen ist, so bestelit heute kaum noch 
ein Unterschied zwischen den Preisen der 
zitronensaurelSslichen Phosphorsdure im Thomas- 
schlackenmehl und der wasserlijslichen Phosphor- 
saure im Superphosphat. Trotz dieser Preis- 
yerschiebung hat der Absatz mit der durch die 
auBerordentlichen Fortschritte in der Thomas- 
stahlproduktiou entspreehend gew’achsenen Pro- 
duktion an Thomasschlackenniehl Schritt halten 
konnen. Das Verdienst hierfiir gebiihrt neben 
den oben genannten Milnnern der Wissenschaft den 
Arbeiten des Y e r e i n s  de r  T h o m a s p h o s p h a t -  
f a b r i k e n ,  der durch Diingungsversuche, wissen- 
schaftliche Untersuchungen uud Aufklilrung in 
Schrift, W ort und Bild der Thomasschlacke 
immer neue Gebiete erschliefit. Interessant ist 
es, dabei zu sehen, daB Deutsehland, wie es an 
der Spitze in der Thomasstahlerzeugung steht, 
so auch allen Landem in der Yerwendung von 
Thomasschlackenniehl voraus ist. Deutsehland 
yerbraucht iiber die Halfte der Welterzeugung, 
die fiir das Jahr 1908 auf rd. 2 000 000 Tonnen 
geschatzt wird.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

9. September 1909. KI. 24 b, D 20 752. Zerstau- 
bungsyorrichtung fik FJ&rungen mit iliissigon Brenn- 
stoflfen. Deutsche Babcock- & AYilcox - Dampfkessel- 
worke, A.-U., Oberhausen, libid.

KI. 24 c, Jl 37 066. Warmespeicbor fiir basischen 
Staub fiihrende Gase. Dr. Walter Muth, Blankenese
b. Hamburg.

KI. 27e, K 40 331. Yorrichhmg zum Fordern 
und Verdicbten yon Gasen mittels oines durch irgend 
einen Motor angetriebenen Laufrades unter Zuhilfe- 
nahme oiner FlOflsigkeit. lluldrcieh Keller, Zurieb.

KI. 42e, L 27 196. Kontrolleinrichtung fiir Feue- 
rungen, insbesondere fflr Kesselfeuerungen. Aloxis 
Lomschnkow, St. Petersburg.

13. September 1909. KI. 18b, J 10 600. Wasser- 
gekOblte SchweiBofontUr mit zwei Kammcrn. Carl 
Jolian Ferdinand Johnson, Cleveland, Ohio, V. St. A. 
{Prioritiit der Anmeldung in den Yereinigten Staaten 
yon Amerika.|

KI. 18 c, Sch 29 455. Yerfahren zur Yerhiltung 
vou bei der Abkuhlung entstebendon inneren Kissen 
und zur Erleiehterung der spateren Bearbeitung yoii 
Stahl mit nur einer kritischen Temperatur bei der 
Erwarmung bezw, bei dor Abkuhlung fiir Panzerplatten 
und andere Gogenstiindo. Societi! Schneider & Cie., 
Le Creusot, Frankr.

* Die Anmeldungen iiegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsichfc und Eitispruchserhebung im Patentamte zu 
B e r l i n  aus.

KI. 19a, I) 18 679. Yorricbtung zur Yerhiltung 
des Wandorns von Eisenbahnachienen. Albert Mathee, 
Aachen, Kaiserallee 88.

KI. 19 a, M 38 086. Yerfahren zur Ausbesserung 
der an den Enden abgenutzten und ausgesehlagenon 
Fahrkopfc der Eisenbalinsehicnen. Arthur Melaun, 
Berlin, Quitzowstr. 10.

KI. 2 0 a, P 22 271. Hangebahn fiir Personen- und 
Giltertransport. J. Pohlig, Akt.-Ges., Ooln-Zollstock,
u. AY. Ellingen, Coln-Lindenthal, Immermannstr. 3—9.

KI. 2 0 c, O 6518. Kippwagen fiir klebriges Ma
teriał; Zus. /.. Pat. 205113. Max Óronstein, Berlin, 
Geisbergstr. 34.

KI. 31 c, K 40 483. Yerfahren zur Herstellung 
von HartguBwalzen durch UmgieKen yon Yerstarkungs- 
einlagen, die mit Langsrinnen yersehen sind. Max 
Kemmerich, Aachen, Maxstr. 4.

KI. 81 e, H 43 850. Fahrbare Yerladevorrich- 
tung fur Scbiittgut. Heinrich HUlserinann, Duisburg- 
Meidericli.

G eb rau ch sm u stere in tra g u n g en .

13. September 1909. KI. 7b, łfr. 388 263. Drabt- 
ziehtrommel. Clemens Linzen, TJnna i. AY.

KI. 19a, Xr. 388408. Aus profiliertem Wal/.eiscn 
durch Pressung hergestellte Klemme zur YerhUtung 
des Wanderns der Schienen. Franz Dahl, Bruck- 
liausen a. Rh.

KI. 19 a, Xr. 388 559. Schienennagel mit Xute. 
Hugo KloYor, Dortmund, Alesanderstr. 30.

KI, 19a, Nr. 388 566. SchweiBpresse. Franz Paweł, 
Ilaunover, AYelfenplatz 17.
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Statistisches.
Herstellung von Eisen- und Stnhl-ScbmiedestUcken 

in den Yerclnigten Staaten.
Nacli den Ermittluhgon der „American Iron nnd 

Steel Associatipn“ * wurden in den W p -  und Stahl* 
workeu dor Yereinigten Staaten im abgolnufenen Jahre 
133241 t Eisen- und Stahl-Schmiedestilcki; — Wagen- 
iind Lokomotiv-Aehsen, Wellen, Anker, Panzorpjatten 
h s w . —  liergestellt gegen 380 898 t im Jalire 1907, 
d. li. also 05,56 u/n weniger. Yon diesen Mengen waren
13 864 (i. V. 24 152) t aus SchweiBeisen und 119 377 
(362 746) t aus FluBeisen.

* „The Bulletin" 1909, 1. September, S. 89.

Kokserzeugung der Yoroinigten Stnaton 
im Jahro 1D0S.

Naeh einer vom „United States Geological Sur- 
vey“ herausgegebenen Statistik* betrug dio Koks- 
erzeugiing der Voróinigten Staaten im abgelaufenen 
Jahre 23588401 t gegen 36 987 065 t im Jahre 1907; 
sie zeigt demnaeh eine Abnahine yon 13 374 664 t 
odor mehr ais 36,1 n,n. In Pounsylyanion wurden im 
Jalire 1908 14 039 052 t liergestellt gegen 24 047 485 t 
im Jahre zuvor, d. h. also ungefiihr 41,5 o/0 weniger.

* „ThelępnandęfbalTradesReyiew" 1909, lO.Sept.,
S. 392. — Yergl. auch „Stahl und Eisen“ 1909 S. 755.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.*

Dem Maimeeting des Iron and Steel Institute 
legte C. E. S t r o m e y e r  oine Abhandlung vor iibor das 

Altern des FluBeisens und den EinlluB des 
Stickstoffes.

Im Verfolg seiner friiheron Mitteilungon** hat 
S t r o mo y e r  dem Iron and Steel Institute weitere Er- 
s e b n iB s e  unterbreitet, welche er bei YorBuchen zur 
KliirungderFrago des Alterns des FluBeisens erzielt hat.

Diese Yersuche umfassen Yerwinde-, Ermiidungs-, 
Wechselbiege-, Zug- und einfache Biegeproben sowie 
zahlreiche chemische Untersuchungen. Die Ergeb- 
nisBe der Yerwinde- und Ermildungsproben werden 
jedoch nicht m itgeteilt, da sio keine Aufklarung be- 
zilglich des Alterns des FluBeisens gegeben haben.

Der Vorgleicli der bekannten chomischen Yer- 
tmrein igungen mit den m echan ischen  Eigensebaften 
liiitte keine z u fr iede ns te l lenden  Ergebnisse gehabt. 
Dagegen habe sich naeh Feśtstellung des StickBtoff- 
gehaltes dor Proben ergeben, daB dieser und der 
Phosphor den groBten EinfluB auf die Sprodigkeit von 
FluBeisen besiiBe. Um g le icb w er t ig e  Resultate zu er- 
lialten, -wurden die Biegeproben in f ri iher  beschrie-  
bener Art und W eise wiederholt. Die Ergebnisse 
sind in Zahlentafel 1 zu B an im e nges te l l t :

Proben gegliiht, an den Kanton gehobelt, 9,5 mm 
breit, an beiden Kanton 1,26 mm eingekerbt, mit ab- 
Kofeiltem Grat, 15 Minuten in W asser gekocht und 
mit der Maschine gebogen.

Die Dehnungszahlen yon Zugproben, welche zur 
^acliprufung der Ergebnisse der Biegeproben gemacht 
wurden, standen in keinom gesetzmfiBigen Zusammen- 
bang mit den ermittelten Biegungsradien.

Die weiteren Ergebnisse von Zugproben ergaben, 
daB die ElastizitStsgrenze und die Bruchbelastung in 
koinen gesetzmiiBigen Zusaminenbang mit don Bie- 
gungsradien der Biegeproben zu bringen waren, 
einerlei, ob die eingekerbten Proben gekocht waren 
oder nicht. W egen des Yergleiclies der Einzelergeb- 
nisse soi auf die Quelle yerwie>.en. Interessant ist, 
daB das Kochen bei einem Teil der Proben die Festig
keit yerminderto und dio Dehnung steigerte, daB bei 
anderen Proben dio Festigkeit und Dehnung zunahmen, 
und daB bei dem Rest der Proben beido Ergebnisse 
niedriger wurden.

Die bis zu dem Zeitpunkt erhaltenen Ergebnisse 
faBt Stromeyer wie folgt zusammen:

1. Die gebrfiuchlichen Zug- und Biegeproben 
lassen die geffihrlichen Stahlsorten nicht erkennen,

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1909 S. 757, 794,
916, 1080,'1123 u. 1168.

** „Stahl und Eisen“ 1907 S. 849 und 1432.

Z ah len ta fe l 1.

Probc

Bcla«tUDg auf den 
urapriinglichen Quer- 

schnkt

Belastung auf den 
Ycrmlndem-n Quer- 

Mchnltt

Mit teł 
aus vier 
iluUereu 

Bieguug8>

von

Blech

Kerbe
oiTnete

sich
1‘robe
britcb

Kerbe
oflnete

sich
I*robe
brach

halb- 
inessern 
uahe an 

der Kerbe
kg f. d. kg f. <1. ke f. d. kg f. d.

ąinm ({mm <j di ni q 111111 mm

0 103,2 126,0 150,0 188,0 107
V 47,4 85,5 62,5 1 18,2 280
w 43,2 89,5 57,2 119,0 178
X 50,8 64,0 66,7 84,5 2030
Y 80,8 101,5 108,0 136,0 140
Z 48,6 61,2 61,9 07,5 280

BB 57,8 74,0 82,3 105,0 407
S 58,1 72,3 77,9 96,3 382

A 49,1 75,0 68,4 108,5 102
B 76,8 80,1 108,0 112,5 140
C 72,0 89,0 97,3 119,0 153
D 53,8 64,5 09,2 83,3 331
E 73,0 81,5 97,3 109,0 035
F 58,3 66,4 78,1 89,0 2030
G 75,0 80,0 101,5 108,0 305
II 81,9 81,8 120,5 120,2 1015
J 70,0 80,8 98,0 113,0 203
K 62,0 82,7 92,5 123,3 332
L 58,5 74,5 67,8 80,0 508

R 74,0 90,8 97,1. 119,3 763
T 56,3 84,2 81,0 120,3 76
M 56,5 70,1 69,1 105,0 102
N 58,2 79,8 80,0 114,5 102
P 48,2 04,1 62,4 83,0 114

Q plotzUcb
gebrochen 53,0 plolzlleh

gebroeben 06,8 OO
U 49,0 70,0 72,2 103,5 508 i
Die MeiBelschneide hatto einen Winkel yon 60°. j

welche zu Beanstandungen boi der W eiterbearbeitung 
fiihren.

2. Die Proben, welche mit dem MeiBel an ihren 
Kanten eingekerbt und dann gebogen wurden, lassen 
erkennen, daB weicher Stahl mit der Zeit seine Eigen
scbaften Sndert, und daB diese Aenderung dadurch 
herboigefiihrt werden kann, daB die Proben in Wasser 
gekocht worden.

Er glaubt daher, daB in irgend einer spHteren 
Zeit eine Priifungsart eingefuhrt werden konnte, naeh 
weicher Proben yielleicht durch Kaltwalzen beeinfluBt 
und dann gekocht werden miiBten, ehe sie in dor von 
ihm yorgeschlagenen Art durch Biegung gepriift wurden.
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Zahlentafel 2. U o b e r s i c h t  z um Y e r g l e i e h  der  c h e m i s c h e n  Z u s a i n m e n B e t z u n g  uud  
de r  B i o g u n g s r a d i e n  e i n g o k e r b t e r ,  g e k o c h t o r  P r o b e n  s o w i e  do s  Y o r h a l t e n s  iu

d e r  P r a s i s .

OU

Chemlacłic /usnuimcnsetzun^

Art der Stahlsorten untl ihr Yerhnlten 

ln der Prasls

Proben erhitzt, 
bin die blanken 
K anten Anlauf- 
fnrben erhlelten

EIngekerble, 
gekochte 

uud dnnn 
gebotene 
Proben

Summę von 

—  4- P +

Summę von 

* 4- P 4-

Erst einmal ge- 
bogen und dann 
12 Wochen sich 

selbst Ciber- 
lansen

Mlttlerer
IJlegungs-
lialbnieKjer

uuOen0,14^ 0,31 r 0,75 0,020 ~0,0»GT  0,562 j

V 11. 1. II.
Uie-

gungen SchlUge mm

F 0,71 2,41 D outschor, basischer M artinstahl, schlechte 1
Qualitiit, zu Y orgleichszw ecken  an gelie lert 0 1 2030 :

R 0,62 2,03 Engiischer sauror M artinstahl, B lec li in der
B iegew alze g e r is s e n ............................................ 0 8 763

II 0,37 1,57 D eutscher saurer B essem erstalil, bekannt ais
ungeeign et fiir B lo c h o ...................................... 0 1 1009

i Q 0,32 1,57 O esterreichischor basischor M artinstahl, Kes-
se l wiihrend dos Probedrucks gorisBen . , 0 1 oo

i Ij 0,31 1,42 . D eutscher Stahl, voraussichtlich  schlechter
Qunlitiit, zu Y orgleichszw ecken bestim m t 0 1 508

K 0,36 1,24 D outscher Stahl, Toraussichtlich schlechter
Q ualitat, zu V ergleichszw ecken  bestim m t 0 1 332

i E 0,29 0,97 D eutscher baBischer M artinstahl, schlechte
Qualitat, zu Y orgleichszw ecken  geliefert 10 — 637

j U 0,25 0,92 R ussischer oder doutschor Stahl, K essel beim
Probedruck g e r i f l s e n ....................................... — — 508

>1 0,22 0,90 A ngeblich  T hom asstahl,L a8che eines W asser-
rohres ......................................................................... — — 102

s 0,24 0,88 Engiischer saurer M artinstahl, unter der
Schere gebrochen ................................................. 10 — 382

I Cr 0,21 0,79 D eutscher saurer M artinstahl, gew ohnliche
Q u a l i ta t .................................................................... 8 — 306

J 0,20 0,70 DeutBchor Stahl, g leich zeitig  m it L  und K
zu Y ergloichszw eckon g e l ie fe r t .................... 10 — 204

c 0,20 0,72 D eutscher basiBchor M artinstahl, gow ohn-
liche Q u a l i t i l t ...................................................... 1 — 153

1 N 0,20 0,69 E ngiischer saurer M artinstahl, Sodakessel-
blecb, g e r i s s e n ..................................................... 4 — 102

Y 0,19 0,67 E ngiischer sauror M artinstahl, gew ohnliche
Q u a lit i i t .................................................................... 6 — 280

\V 0,19 0,65 E ngiischer saurer M artinstahl, gew ohnliche
harte Q u a l i t a t ...................................................... 5 — 178

Z 0,18 0,61 E ngiischer basischer M artinstahl, gew ohn
liche Q u a l i t i i t ...................................................... o — 280

D 0,17 0,59 D eutscher basischer MartinBtahl, gew ohnlicbo
Qualitat m it Bohr liohem  Schw efelgehalt 2 — 332

X 0,15 0,57 EngliBcher basischer M artinstahl, gew ohn
liche, ganz w eiche Q u a l i t a t ........................ 7 — 2030

n 0,14 0,54 D eutscher basiBcher M artinstahl, gew ohn
liche Q u a l i t i i t ..................................................... 6 — 140

Y 0,15 0,53 E ngiischer saurer M artinstahl, Speziabiuali tiit
m it v iel Silizium  ............................................ 6 — 140

T 0,14 0,52 W ahrscheinlich  engiischer Stahl, T eil einer
dicken, gebrochenen P l a t t e ........................ 10 — 76 j

A 0,14 0,47 D eutscher basischer M artinstahl, gow ohn
liche, sehr weicho C J u a lit i i t ........................ l — 102

BB 0,12 0,47 E ngiischer saurer M artinstahl, gew ohnliche
Q u a l i t a t .................................................................... 2 — 407

| 0 0,09 0,31 Engiischer sauror M artinstahl, Cbrom -Ya-
n a d iu m -S ta b l.......................................................... 6 — 107 i

P 0,20 0,70 A m erikanischer Stahl, angeblich  ton  oxplo-

1 diertem  K e B s e l ..................................................... — — 115

Stromeyer fiilirt dann aus, daB der Yergleieh der auch der Gehalt an Stickstoff eingetragen worden sei.
Ergebnisso dor Untersuchungen auf Kohlenstoff, Si- Alsdann habo sich klar ergeben, daB dio schlechtesten
lizium usw. mit den verschiedeuen Ergebuissen der Stahlsorten die hochBten Gehalte an Phosphor oder
mechanischen Untersuchungen so lange unbefriodigend Stickstoff oder beidon Stoffen zusammen enthalten
gewesen w3re, bis in die betreffenden Zahlentafeln habon, und daB Stickstoff einen viel gróBeron EiutiuB
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habe ala Phosphor. Das Addieren der Gehalte an 
Phosphor und StickBtoff liabo im Yergleieh zu den 
ErgebniBsen der Biegeproben noch kein klares Urteil 
gestattet. Auch ein Vergleich der Zahlon, welclie 
d a d u rc h  erhalten wurden, daB die Gehalte durch die 
Molekularzahlen 0,31 bezw. 0,14 geteilt wurden, mit 
den Ergebnissen der mechanisclien Erprobuug Boi 
noch mangolhaft gewesen. Erst ais die gefundoncn 
Gehalte durcli das Quadrat der Molekularzahlen ge
teilt w o r d e n  Beien und erst alg das Ergebnis dieBor 
Rechnung fiir Stickstoff, Phosphor und Arson addiert 
worden sei, habe man ein klares Bild erhalten. Die 
Ergebnisso sind in Zahlentafel 2 zusammengestellt, 
welche erkennen lalit, dali alle Bleche mit einer 
hoheren Zalil ais 0,8 sich ais schlecht erwiesen hiitten.

Stromeyor schlieBt auB der Zahlentafel, daB 
keine Untersucliung von gerissenen Kesselblechen 
yollkommen sei, wenn nicht auch auf Stickstoff ge- 
priift worden wilro. Er orortort dann einigo in der 
Zahlentafel erscheinende Abweichungen, woboi er vor- 
niutet, daB z. B. Sodalosung, Bearboitung im Feuer 
obne nachheriges Ausgluhen und dergleichen die 
Schuld trago, daB die Itesultate abwichen, auch hiUt 
er fiir moglich, daB zu langes AusglUhon zur Auf- 
nalime von Stickstoff Yeranlassung gebe.

Ferner hat Stroineyer dio Spalte 3 dor Zahlen- 
tafel 2 mit allen yon ihm gemaehten lloihen mecha- 
niacher Probon yerglicben und gefunden, daB nur bei 
den Proben, bei welchen dio Stucke in der soge- 
nunnten Blauwiirmo Beanspruchungen untorworfen 
worden waren, eine GesetzmiiBigkeit ihres Arerhaltena 
zeigten. Er hat daher die in seiner ersten Yeroffent- 
lichung wiedergegebeneu Resultate in Spalto 5 in 
dio Zahlentafel 2 eingoBotzt, glaubt jedoch, weitere 
Ergebnisso abwarten zu sollen, ehe es angezeigt sei, 
die Analyso durch Blauwiirme-Biegoproben zu ersetzen.

Stromoyer macht dann den Yersuch, eino Formel 
aufzustellen, nach welcher aus der chemischen Zu- 
sammensetzung die Festigkeit errechnet werden kann. 
Die Formel lautet:

T =  17,20 +  35 C - f  10 Si - f  2,5 (Mn — 1,72 S)
+  30 P +  300 N.

Er gibt eine Zahlentafel, welche die annahernde Ricli- 
tigkeit dieser Formel beweisen soli. AYegen der 
Einzelheiten derselben sei auf dio Quelle verwiesen.

Zum Schlusse des Berichtes yon Stromeyer wer
den Angaben iiber die chem iBchen Untersuchungs- 
methoden und dio AnalysenergebnisBe gemaclit, welche 
den yorhergehenden Erorterungen ais Grundlage ge- 
dient habon.

Internationaler Verband fiir die Material- 
prufungen der Technik*.

(V. K ongrefl, K openhagen, 7. bis 11. Septem ber 1909.)

(F ortsetzung von S. 1457.)

A. G r u n h u t  (Wien) und Dr. J. W a li 11 (AYien) 
berichteten
Uber dio Miteiiibeziehung der liiagiiełisclion und 
elektrischeu Eigonschaften der Materialien bel 

iliror nicchanisclieii Priifung.
Auf dem KongroB zu Budapest hatte Dr. von  

H o o r  darauf hingewiesen, daB die Yeriinderung der 
niagnetischen und elektrischen Eigenschaften Yon Ma- 
terialien infolge mechanischer Beangprucbung zur 
Beurteilung der mechanischen Eigenschaften der be- 
treffenden Stoffe geeignet sein dttrfte und diesbeziig-

* Dio ausfiihrlichen KongreBberichte sind er- 
schienen in den „Mitteilungen deB Internationalen 
Yerbandes fiir die Materialpriifungen der Technik" 
1909 Nr. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und in einem „Er- 
g&nzungsheft“.

liche Untersuchungen befiirwortet. G r i l n h u t  und 
W  a lin  haben das bisher hieriiber yorliogendo Ma
teriał gesammelt. Dio bishorigen Yorsuchsorgebnisfle 
lassen erkennen, daB dio Yeranderung der magnoti- 
schen und olektrischon EigenBchaften  infolge mecha- 
niBchor Beanspruchung roclit yerwickoltor Natur ist, 
und von vielen UmBtandon beeinfluBt wird, so daB 
Berichtorstatter oino Nutzbarmachung dieser Eigen- 
achafton fiir Prilfungsyerfahren in der Praxis nicht 
orkonnon kann, wenn auch Gri i nl i ut  und \ Y a l i n  go- 
wisBO Hoffnungen auf dioses PriifungBvorfahron setzen.

In einem E r g il n z u n g s b o r i c h t wird oino 
groBe Anzahl der biaherigen Untersuchungen zu- 
sammengestellt. Bei Eison wird im schwachmagneti- 
gehon Felde durch Zugbelastung die magnetisclie 
Kraftliniendichte yerstiirkt, im Btarkinagnetischen 
Felde dagegen yerringert. Druckspannungon wirken 
boi Eison umgokehrt wio Zugapannungon. Dor 
HysteresisYerluBt yon Eisen nimmt bei Druckapannun- 
gen zu. Eino schwaclie Zugbeanspruehung yon Eison 
vor der Magnetisierung fordert die darauf folgende 
Magnetisierung, wiihrend starko ZugbelaBtung dio 
Magnetisierbarkeit l ie rabse tz t .  Der Ilystoresisyorlust 
yon Eisenblechstreifon, die in der Walzrichtung aus 
den Blechtafeln herauBgcBclinitten sind, ist kleiner 
ais derjonige von Stroifen, die senkrecht zur "Walz- 
richtung entnommen wurden. Der romanonto Ma- 
gnetismus wird durch eine yorangegangene Zug- 
beanspruchung erhiiht. Auch V erdrohungB bean-  
B pruchungen haben einen wesentlichen EinfluB au f  
die Magnetisierliarkeit. Der Elastizitiitamodul yon 
Eison im niagnetischen Zustando ist etwas griiBer ais 
dor des unmainetiBchen Eisons. Werden stabformigo 
Korpor magnetisiert, so tritt eino YergroBerung dor 
Lange ein, dio jedoch boi solir starker Kraftlinien
dichte in eino Vorkurzung iibergohen kann. Die 
einer bestimniten magnetisierenden K raft entsprechende 
magnetische Intensitiit nimmt mit Bteigender Warino 
schnell zu, orreicht einen llochstwert und nimmt da- 
nach wieder ab. Der Ilyateros isYorlust  ist bei hohen 
Warmestufen geringor.

P i o r r e  B r o u i l  (Paris) tadelt in einor Ab- 
handlung iiber

Schlagrorsuche
die haufig statttindende Gegeniiborstellung der bei 
dem ZorroiByersucb mit langBam gestoigerter Bo- 
lastung erhaltenen Zugfostigkeit und der durch den 
Kerbschlagyorsuch ormittelten spezitischon Schlag
arbeit. Er befiirwortet dio Anwendung yon Schlng- 
zugyersuchen  und weist an Hand der Yersuclie yon 
H a t t ,  S t a n  t o n  und oigoner Yersuche nach, daB 
der Scliiagzugyersuch annShernd gieiebo AYerte er
gibt wio der Zugyersuch mit allmiihlich gestcigerter  
Belastung. Eine Ausnahme hiervon machen aller- 
dings die stark phoaphorhaltigen Eisensorten. Im 
allgemeinon ist bei dom Scliiagzugyersuch die Deh- 
nung und dio Brucharbeit etwas groBor ala bei dem 
iiblichen ZerreiBversuch, und zwar letztere um etwa 
30 °/0. Dieses erklart sich aus dem bei dem Schlag- 
yersuch durch Reibung, Erachutterung und Erwarmung 
der Schlagfiacho erforderlichen Arbeitsbedarf.

Professor M. Ii u d o l o  f f  (Gr.-Łichterfelde) gibt 
in seinem offiziellen Bericht iiber

don EinfluB erhiihtor Temperaturen auf die
meclianisclieu Eigonschaften dor Metalle 

eine sehr dankenswerte Zusammenstellung yon Warm- 
Yersuchen mit Metallen. Der Bericht beginnt mit 
einer kritiachen Bcschreibung aller bisher bekannt 
gewordeneu Ofensysteme fiir ZerreiByersuche, der zur 
Measung der AYSrme und Dehnung der Probeatiibe 
yerwendeten Apparate, der Probeabmessungen und 
des EinflusBes der BelaBtungageschwindigkeit .  Daran 
BchlieBt Bich eine Zusammenstellung aller bisher ver-
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offentlicliton YersuciiBergobnisse filier die bei hiiheren 
Wiirmoatufon Yorhandonon Featigkeitaeigenschaften 
toii SchweiBeisen, FluBeisen, StalilguB, GuBeiscn, 
TemperguB, Kupfer, Kupferbronzcn, Mangaubronzen 
und Doltamotall. l)ic  Featigkeitseigenschaften dieser 
Metalle sind in Scliaubildern dargestellt. Dem Be- 
richt ist oine umfassende Litoraturiibersiclit boigefugt.

E. R a s c h  (Gr.-Lichterfelde) berichtete iiber eino

Mothodo zur B estiium uiig  e la s tisc lio r  und
k r itlsc lio r  M ateria lspan nun gon m it Il i lfo 

tliorm iscli-o lok trisc lior  M ossm igen.

Unter der Elastizitatsgrenzo verateht man ilie- 
jenige BelnatungBgrenze, bis zu dor ein Korper Zug-, 
Druck-, Biogungs- odor Yerdreliuiigsspannungen auf- 
nehmen kann, die naeh Entfernung der Belastung 
wieder vollig Yerschwinden und keine bleibende 
Formiinderung zuriicklasson. Praktisch liiBt sich 
dieso Grenzo Behr scliwor feststellen, woil in dor 
NShe der Elastizitiitsgrenze die bloibenden Form- 
anderungen zunachst nur in sehr geringor GroBe auf- 
treteh und dio Featstellung dieBer bloibenden Form- 
iinderungen dahor von der Feinheit dea MeBverfahrens 
abhiingt. Verfasser hat aus diesem Grunde die 
Elastizitiitsgrenze auf elektrischom W ege bestimmt. 
In Anlohnung an die tliermodynainischen Gesotze 
zeigt er, daB sich z. B. ein auf Zug beanspruchter 
Stab abkiUilt, solango dio Zugspannnngen nur elastischo 
Dehnungen erzeugen. Erreichon jedoch dio Zug- 
spannungen bo hohe 'Werte, daB bleibende Dehnungen 
auftreton, so lindet eine Erwfirmung des Stabes atatt. 
Bei BelaBtungaversucben mit Materialien, dio eino 
Streckgrenze aufwoisen, wird sich alao stets ein kri- 
tischer Punkt zoigen, bei dom dio Abkiihlung dos 
Stabes in eino Erwarmung iibergelit. Dieser kri- 
tisclio Punkt fullt mit dor Streckgrenze zuaammen. 
YorfaBser bat die Erwiirniuug doa Stabes durch 
Thermoelemente und dio auftrotendon Thermokrafto 
mit Hilfe eines Edelmannachen SaitengaWanometers 
gemessen, das infolge seines geringen Triiglieits- 
momentoB dio auftretenden Wiirmeiinderungen aufier- 
ordentlich achuell anzeigt. Schaubilder von Yer- 
Buchen an Messing zeigen, wie sich mit H ilfe dos 
boachriebenen Yerfahrens die Streckgrenze auch in 
don Faltcn scharf erkennen liiBt, wo sie nacli den 
bisher iiblichen MeByerfahren nicht bemorkbar war. 
YerfaBser hofft nacli dieser Methode unter anderem 
auch die SpannungBYerteilung und die Lage der neu- 
tralen Faser boi Biegevorsuclien foatzuatellen.

Dio Arbeit Yon Profosaor B. K i r s c h  fWien) 
handelte

iibor oinon neucu Spiegciapparat filr 
Elastizitatsinessungcn.*

Diosor Apparat soli dio bei dom B a u s c l i i n g e r -  
schen Rollonapparat und der 51 a r ten a 'sch en  Schneide 
nicht z u Yormeidende Abnutzung der Rollcn bezw. 
Schneido umgelien, welche eine Yeriinderung des 
UebersetzungsYerhaltnisBca bedingt. Zu dieaem Zweck

ist B ta t td e r  Martons-
s,
‘ \

Bchen Schneide eine 
zwiBchen den Schie- 
nen Si und Ss fest- 
eingospannte Tilatt- 
feder Bi Ba (Stahl- 
band von 0,1 111111
Dicke) benutzt (Ab
bild. 1). Die Scliie- 
11011 Si und S2 sitzen 

auf den beiden Stabmarken und entsprechen den bisher 
Yorwendoton MoBfedern. Auf der Mitte dor Blatt-

A bbildung 1.

* Sielie auch „Oesterreichische W ochenschrift fiir 
don offontlichen Baudionst“ 1908 Nr. 51.

feder aitzt dio don Spiegel tragendo Achse. Bei 
einer gogenseitigen Yerschiobung der Schienon wird 
alao oino Drehung dea Spiogols ointreten. Dor Appa- 
rat hat aich naeh Augabo dea Vorfa88er8 gut bowanrt.

E. PreufS.
W. R o B o n h a i n  (Teddington) lenkte in einem Be- 

richte iiber

Schlackonoinschliisse in Stahl
die Aufmerksamkoit auf dio Bodoutung weiterer und 
eingehonderer Untersuchungen jones Einfiusses, wel- 
chenzahlreiche nichtmetallischo EiiischliissefSchlackcn- 
einachlusao) in Stahl und Eisen auf dessen Festigkeit 
und Sicherheit auBiiben. Wiihrond einige Foracher 
dieso EinschluBso fiir die Prasis ais bodeutungaloa er- 
achten, hat der Verfasser wiederholt seiner Moinung 
iiber ihron gefahrlichen Charakter Auadruck gogebon. 
Neuere Erfahrungen an auBgeBprochenen Fallen sol- 
chor auf Schlackenoinachliisao zurUckzufuhrendon 
Miingei haben ihn veranlaBt, don Gogonstand vor den 
Internationalon Yerband zu bringen.

R o B o n h a i n  filhrt das mikroskopische Bild oini- 
gor typischer Formen yoii SclilackpiieinschluBBeu vor, 
die alle von Stiicken (Kanonenstabl, Schienon) ent- 
iiommen sind, dio infolge einer ubermaBigen Zahl yoii 
EiuBchliiasen im Betriobe gobrochon sind. Mohrfach 
wurden zwei Typon Yon EinachliiaBon fostgostellt, das 
Mangansullid und ein anderer nicht bo leicht zu um- 
schreibender, dor wahrscheinlich das Yon S t e a d  er- 
kannte ManganBilikat iat. VerfaBser geht in seinem 
weiteren Bericht lialier auf dio Einzelheiton der Yon 
ihm studierton Falle ein. Wenn auch die Arbeiten von 
H. L e C h a t e 1 i o r , J . O. A r n o l d ,  T. A n d r o w s ,  
J. E. S t e a d ,  H o w a r t h ,  II. F a y ,  E. F. L a w
u. a. m. boreita viel Ł ich t auf dio Natur dieser 
eingeschlossenon Yerunroinigungen goworfen liabon, 
so bleibo doch noch mancho Frago iiber ihre wahro 
Natur und ihre EntBtehungaweiso olfen. Ein woitores 
Studium der Yerunreinigungen erscheine um so mehr 
geboten, ais aich aua den vom Yerfasaer angezogenen 
Arbeiten ergibt, daB unsero houtige Kenntnis der 
Natur dieser Yerunreinigungen hauptsachlich auf der 
chemischcn Analyao der Ruckatiinde beruhe, die naeh 
der Auaachoidung des Metalles aua der Losung er
halten werden. Dio UnzuYerlRssigkeit dor auf diesem 
W ego gowonneneu Ergebnisse ist aber geniigond 
bekannt.

Yerfassor geht dann noch kurz auf dio Yon 
Yerschiedenen Soiten gegebenen Erklarungon iiber die 
w ahrsche in liche  EntBtehungswoiso der Yerschiedenen 
Korper ein, und botont BchlieBlich no c h m a ls  dio herYor- 
ragendo Bedeutung, dio das weitere Studium der 
Natur dieser Yerunroinigungon und die Mittol, ihre 
Bildung im Stahl zu yerhindern, fiir alle habe, die 
dieses Matorial verwenden.

Ferner lag ein Bericlit Yon L a w f o r d  II. F r y  
(Paria) iiber dio

Wiirmehehaudluiig von Federstalil
Yor. Die Yersuche wurden 1907 y o n F r a n c o i s  de  
St .  P h  a l l e  in den Baldwin Locomotive Works in 
Philadelphia durchgefUhrt, und zwar mit einem basi- 
schen Martinstahl dor Carnegie Steel Company, wel- 
cher in Amerika gowolmlich fiir LokomotiY-Trag- 
federn yerwendet wird. Die chemischo Zusammeu- 
setzung war folgende: C == 1,01 °/o> Mn =  0 ,38°/o; 
P =  0,032 o;0 ; S =  0,032 °/o; Si =  0,13 "/o. Dio zu den 
Yersuchen Yerwendeten zehn Probostabe, welche aus 
ein und deraolben Stange atammten und mit den Nutu- 
mern 1 1 bia 20 bezeichnet wurdeu, hatten kreiaformi- 
gen Queraehnitt von 25,4 mm (1") Durchmesser und 
eine Lange Yon je 355 mm (14"). Die Art der 
Warmebehandlung und dereń Wirkungen auf die
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Abbildung: 1.

Wasserhiirtung a u f  774° C (1425° F), boi OelhSrtung 
a u f  788° C (1450° F). Diese Temperaturen, wolcho 
in allen Fallen oingohalten wurden, waren auf Grund 
friiherer Erfahrungen ais dio angemessensten festg;e- 
stellt wordon. Das Anlassen erfolgte bis 315° im

Aus Zahlentafel 1 ist zu orsehen, daB der Elastizi
tStsmodul praktisch genommen, konstant und offonhar 
unablmngig von der Art der vorhergegangonen 
Warmebehandlung ist. Fiir don Y o r l io g e n d e n  Stahl 
betriigt er rund 2000000 bis 2 100000 kg/qcm. 
Dio Elastizitatsgrenze hat ihren niedrigsten Wort, 
5519kg/qcm , bei dem vćillig ausgegliihten Materiał, 
ihren Hochstwert, 10 928 kg/qcm, wonn d a s  Materiał 
boi 774° C in W asser abgeschreckt und s o d a n n  auf 
399° angelassen war. łnnerhalb dieser Grenzen kann 
sie durch zwockentsprechende Wiirmebehandlung be- 
liebig Yerandert werden. ler.—

Oelbad, bei hoheren Temperaturen gleichfalls im 
Bleibad. Die Yersuchsstiicke wurden durch Belastung 
quer zur Langsrichtung gopriift, und zwar wurden sie 
auf zwei um 305 mm (12") Y o n o in a n d e r  abstehendo 
AuflagebScko gelagert und in dor Mitte belastet. 
Die Spaonungen, dio Elastizitatsgrenze und der 
ElastizitStsmodul wurden nach den fOr dio Berech
nung eincB einfachen. an beiden Enden untorstutzten 
und in der Mitte belasteten Trfigors geltenden For- 
meln wie folgt Yerteilt:

uud, durch Yerbindung Yon (2) und (3),

f = J i l n i l d E =  s *2
12 E c 12 f c ’

worin bezeichnen:

S die groBto Biegungsspannung in kg/qcm,
W die in der Mitte angebrachto Belastung in kg,
1 die Spannweite =  305 mm (12*),

J das Tragheitsmomont . fur einen kreisformi-
04

gen Querschnitt, 
f die Durchbiegung in der Mitte in cm,
E den ElastizitStsmodul,
c die Entfernung der SuBersten Fasern Yon dor 

neutralen Achse =  —, 

d den Durchmesser der 1’robestiicke in cm.

mochaniBchon Eigenschaften der Stablstiibo sind aus 
Zahlentafel 1 u n d  dem Scliaubild Abbildung 1 zu 
orsehen. Das Ausgliihon orfolgte im Bleibad bei 
760° C (1400° F ); zum Zwocko deB IlSrtens wurden 
die Proben ebenfalls im Bleibad erhitzt, und zwar bei

T3Ć7S

7SS7S

21SOĆ

Xr, den
Durcb- ]

Ela»tizitilta- KlaBtlzItiits- measer des D urchblegunp bei Ein-
V?rsuchs-

atnbe*
Art der \V Łrm cbehandlun£ gTiłnzc moduł Wraucbs-

*tabt'i* Łritt dra Brucben

kg/qcm mm mm

17 Ausgegliiht in Blei Y on 760° C . . . . 5 519 1 930 705 25,17 Bruch trat nicht ein.
11 Gohiirtet in Oel boi 7s8° C; angelassen

bis 293° C ....................................................... 9 660 2017 010 25,40 n n n v
! H Gehiirtet in Oel bei 788° C; angelassen

bis 260° C ....................................................... 11 207 1 908 045 25,40 n y> n
19 Gehiirtet in Oel bei 788" C; angelassen

bis 204“ C ....................................................... 12 485 2 044 324 25,17 łł ty n »»
12 Gehiirtet in Oel bei 788° C; nicht ange-

lasson ................................................................ 13 174 2 011 283 25,22 n » ł> »
16 Gehiirtet in W asser bei 774° C; ange

lassen bis 565° C ..................................... 12 703 1 973 321 25,32 n » » n
13 Gehiirtet in Wasser bei 774° C; ange

lassen bei 4 8 2 °  C ..................................... 10 443 2 028 858 25,35 n » 7) v.
15 Gehiirtet in W asser bei 774° C; ange

lassen bei 399° C ..................................... 16 928 2 054 ICC 25,25 18,90
20 Gehiirtet in Wasser bei 774° C; ange

lassen bei 315° C ..................................... 15 452 2 138 526 25,17 4,45
18 Gehiirtot in W asser bei 774° C; nicht

angelassen ................................................... 14 904 2 108 188 25,17 4,45

Die Probestiibo 17, 11, 14, 19, 12, 16, 13 hiolten eine Durchbiegung von 27,94 mm (1,1"), in der Stab- 
mitte gemossen, aus, ohno zu brechen.
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Uebor die
Spannungsstorungen boi dem Yerbund vor- 

sohledener Matorinlien
boriclitete D r. A. L o on  (W ien).* Starre oder elastieclio 
Einachliiaae in elastiBclien Korpern sowie llohlrśiumo 
oderOberHacheiiyerletzungen erzeugen stets Spannungs- 
BtSrungen, also  eino FeatigkoitsYermindorung, wenn 
solche Korper innerhalb der Elaatizitatsgrenze belastet 
werden. l!ei Belastungen oberhalb der Strockgrenze 
jindet infolge der betriichtliclien Formanderung ein 
AuBgleich dor Bcbiidliclien Ueberspannungon statt, bo 
daB S pannungaB torungen  nicht mehr nachweisbar Bind. 
Fiir den experimentellen Nącliweis solcher Spaunungs- 
storungen aind daher hosonders Materialien wie z. B. 
O laB  geoignot, bei denen die Elaatizitiits- und Bruch- 
gronze sehr nahe beieinander liegen. Bei Eisen wur
den sich dorartige Spannungaatiirungen yielleiclit bei 
Dauerversuchen mit wechsolndor Zug- und Druck- 
licanapruchung featstollen lasaon, woil boi einer der- 
artigon Bcanspruchung dio Elaatizitiits- und Bruchgrenze 
unter Umatiinden zuaammenfallen. Vorfa6ser ist der 
Ansicht, daB aich yielleicht aonst unorkliirlicho Brflcho 
yon Maschinontoilen, die weehsolnden Spannungen 
unterworfen aind, durch Spannungaerhohungen von Ein- 
acbliissen oder HohlrSumen erkliiren lassen. Woaent- 
liche S pannungaB torungen  treten in einor Zone von 
der Dicke dea KinschlussOB bezw. Hohlraumes auf. 
Dio groBten Spannungen herrBchen stets an der Be- 
grenzungaflitche deB EinBchlusses oder Hohlraumes. 
Bei Einsehliissen, dio weichor sind ala die Grundmasae, 
tritt dio groBto Spannung tangential zur Oberflitclie 
dea Einschlusses, bei hartoren Einachliiaaen senkrecht 
zu ihrer Oborfliicho auf.

Fiir eine Anzahl von Beispielen orrechnet Leon 
derartige Spannungaerhohungen, von denen hier fol-

* Yergl. „Mitt. des inechau.-teclm. Laboratoriuma
d. Techn. Hocliachulo W ien“. 1903.

gende angcfuhrt seien: Ein kreisformigea Loch in
oinem f 1 a ch  e n artigen Korper bedingt bei "Wirkung 
einer Kraft in nur einer ltichtung am Lochrando eino 
Spannungaerhohung bis zu 200 °/«- Ist dagogen dieser 
llachonartige Korpor nach allen Richtungen Span
nungen unterworfen, ao tritt nur eino Spannuuga- 
orhohung bia zu 100 °/0 oin. In boidon Fiillen iat die 
Spannungaerhohung unabhiingig vom ElastizitiŁtainodul. 
In gloicher Woiao troten in r ilu  m l i c h  auagedehnten 
Korporn mit zylindriacher Bobrung bei Wirkung von 
nur einer Spannung in einer zur Zylinderacliso aenk- 
rechten Flacho Spannungaerhohungen bia zu 200 o/o, 
bei Wirkung von Spannungen in der ganzen zur Zy- 
linderachae senkrechten Ebene dagegen nur Span
nungaerhohungen bia zu 100 o/0 auf. Bei unrundou 
Einschliiaaen oder Hohlrilumen konnon die Span
nungen erheblich holiero Worte erreichen. Am Rande 
halbkreisformiger E i n k o r h u n g e n  konnen dio Span
nungen um 100°/o ateigen. Infolgo yon kugelformigen 
Holilraumeii in Vollkorporn steigen dio Spannungen 
an der Hohlraumwand obonfalla um 100 o/o. Die in
folge von starren E i n b c h l ii a s on  auftrotenden Span
nungaerhohungen betragen jo nach dom Wert der 
Poiaaonachen Zahl etwa 30 bia 100 o/0 der normalen 
Spannungayerteilung. Infolgo von Eiseneinlagen mit 
rundem Querschnitt in Betonplatten treten bei Wir
kung von Kraften aenkrecht zur Liingaachso des 
Rundeisens in dor uninittelbar am Eiaen liegenden 
Botonsehicht Spannungaerhohungen von etwa 50 °/o al|f-

®r.=3ng./?. Prtu/S.

Profoasor E. I l e y n  und Profeaaor O. B a u e r  
(GroB-Lichterfolde) legten eine Arbeit vor

iiber den AngrilT des Eisens durcb Wasser 
und w iisserige Losuiigen.

W ir brauchen auf dieae Arbeit nicht niiher einzugehen, 
da aio schon ausfubrlich in dieaer Zeitschrift 1908
S. 1564 wiedergegeben iat. (Fortsctzung folgt.)

Umschau.
Keues H ilttenw erk  in  Indicii. wird in hinreichender Menge und gutor Beschaffenheit

., „ r. • i . T i -  . i  gefunden; der Abbau an KalkBtein iiberetieg im JahreDer groBe Reichtum Indiens an nutzbaren Minera- jgog . 103 194 t
lien  hat einen yon Jahr zu Jahr sich ateigorn den Ab- ' i j ell beraits im  TQr; J ahrhundert ęem acbten  
bau der B odenscbatze zur F o lg ę  gel.abt bo hat in  Vergucb eine Eisolli ndu8trio im L ande aelbst zu 
den letzten  Jahren der K o h lo n b o r g b a u  Indiens 8chafr u der E f j u t  vfl docb
em en sehr bedeutenden U nifang angonom m on, w ie aua h ^  neu0rdi den Gedanken w ieder aufleben
dem  B erich t*  von J . R R i l s o n  O ber.nspektor laagen und . t ern *tUch daboi a n f broitor Grundlage
der Ind,achon Gruben, fur das Jahr 90H heryorgeht. die#e InduBtrie ina Leben zu Jufon.
Danach betrug dio Geaamtforderung Indiens an Stein- ^  Firum g on9 & Co- in B ombay, Indien,
kohlen im Jahro  ̂ begrundete im Jahre 1907 die T a t a  I r o n  & S t e e l

1 9 0 8 ......................12 343 404 t c 0- Ltd.  in der Absicht, aus den in reichem MaBe
1907 . . . . . . 10 694 891 t jra Lando selbst yorliandenen Rohmaterialien an Ort

d. i. seit 1908 +  1 648513 t. und Stelle Stahl und Eiaen zu erzeugen und den
Der M a n g a n e r z b e r g b a u  hat zwar im Ter- heimiachen aufnalimefahigen Markt mit im L»nde

floasenen Jahro gegenuber 1907 eine Abnahme er- selbat erzeugten fr nbrikaten zu veraorgen. YS ir haben
fahren (waa wohl auf dio Zunahme der Einfubr yon es hior mit einem yollkommen indischen Unternehmeii
Manganerzen aus RuBland zuriickzufiihren ist), doch z.u *un> ^fta mit emem Anfangskapital von rund 11 *Iil-
geht man nunmehr ernatlich daran, auch dio reichen lionen Mark gegriindet wurde, und desaen Leitung
E i s o n e r z l a g e r ,  die an Tiolen Stollen dor indischen yollkommen in lliinden von Indiern liegt. Dio um-
Halbinsel entdeckt Bind, in groBem MaBstabe abzubauen fangreichen Untersuchungen der im Inneren Indiens
und im Lande selbst zu verhiitten. Diese Eisenerz- vorliandenen Lager der zum Betrieb eines groBen
lager bilden yiolfach kleine Hiigel und geatatten ao Eiaen- und Stablwerkes erforderlichen Rohmaterialien
einen leichten und billigen Abbau.** Auch Kalkatein hatten dio Reichhaltigkeit dieaer Lager ergoben, dereń
------------------- - Auabeutung aich die Tata Iron & Steel Co. aichertę.

* „The Iron and Coal Trades Reyiew“ 1909, 1. E i s e n e r z e .  In den Staaten Mayurbhanj und
10. September, S. 380. Orisaa, etwa 322 km yon Kalkutta entfernt, wurden

** Yergl. u. a. „Sketch of the Minerał Resources drei gowaltige Lager yon Iliiinatiterzen entdeckt, von
of India“ yon T. H, H o l l a n d  im Auftrage der In- denen zunachst nur daa oino bei Gurumaishini abge-
dischon Regierung yeroffentlicht. London und Berlin baut werden aoll. Die Machtigkeit desaolben, das sich
1908. (Dieae Monographie giebt einen guten Ueber- iiber yerachiedene Hiigel erstreckt, wird auf iiber 20
blick iiber dio allgemeinon und speziellen Yerlialtnisse Millionen Tonnen Erz geschatzt. Die Zuaammensotzung 
dor Mineralyorkommen IndieiiB.) des Erzes ist etwa folgende:
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A bbildung 1. Ansicht de r A nlngcn der T uta Elsca* und Stalilw erke. (Nach cluer F cderze lchnung)

ala Beaaemererz hozeichnet werden kann, bo hat man 
doch mit RttckBicht auf dio hoheron Frachtkoaten vor- 
gezogen, zuorst dio Lager bei Gurumaishini abzubauen. 
AuBer der Yerhuttung dieser Erze im Lando selbst 
hat man auch die Auafuhr derselben nach Europa 
ins Augo gofaBt, * doch dilrfte es sehr zweifelhaft 
sein, ob dio AuBfiihrung dieBer Absicht Gewinn ver- 
spricht, dio hochstens bei hohen Erzpreisen in Europa 
lohnend erscheint.

2. B r e n n m a t e r i a l i  e n. Die Tata Iron and 
Steel Co. nennt einen groBen Teil der ostlichen 
Iherriakohlenfelder ihr eigen. Dio abgebauto Kohle 
liefert einen harten und festen, in m etallurgiBcher 
Hinaichtsehr geeigneten Koks mit niedrigem Schwefel- 
und etwa 18 O/o Aschengehalt. Din Kohlengruben liegen 
etwa 161 km von den Werken entfernt.

3. Z u a c h l i i g e .  An Zuschlagsmaterialien fiir 
den Hochofenbetrieh usw. beaitzt die GeBellschaft hin- 
reichendo Mengen von K alkB pat und Dolomit.

4. M a n g a n e r z e .  Auch betreibt Bio Mangan- 
erzbergbau in betrachtlichem Umfange in der Niihe 
t o ii Nagpur. Der Gebalt der anstehenden Erze be- 
liiuft aicli auf 50 °/o Mangan.

Dor Reichtum der der Tata Iron and Steel Co. 
gehorigcn Ablagorungen von Rohmatorialien kann ala 
praktisch unbegrenzt bezeichnot werden. Zur Aua- 
beutung dieaer groBen naturlichen Hilfsquellen wurde 
der B a u  e i n e s  m o d e r n e n  E i s o n -  u n d  S t a h l -

* „Sketch of the Minerał Hesourcea of India“ S. 33, 

XXXVIII.t»

linio durch einen beaonderen Gloisatrang verbunden. 
Die ganzen Anlagen aind im Hinblick auf Fortschritt 
und YorgrOBerungen und auch auf die Bedurfnisso 
diesos nouen Industriogebietes entworfen. Beifolgende 
Abbildungen 1 und 2 \-erdanken wir der Firma 
J u l i a n  K e n n e d y ,  Sa l i  l i n  & Co. in Briisael, 
welcher die Ausarbcitung dos Entwurfoa und die 
Auafahrung der Anlagen ilbertragen wurde.

Nach dem Entwurf umfaBt die K o k so  f e n a n l a g o  
des neuen Werkes 80 Koksofen ohne Nebenprodukten- 
gewinnung. Die beiden H o c h o f e n  erhalten eine HOho 
von 23,5 m bei 5,8 m Durchmesaer und sind mit dop- 
polton elektriBch betriebenen Gichtaufzilgen veraehen. 
Zu jedem Hochofen gehoren vierW inderhitzer mit zen- 
tralem V erbrennungB B chacht von 6,7 m Durchmesser 
und 27,5 m Hohe. Dio Reinigung dor Gichtgase er- 
folgt durch StaubfSnger und Zentrifugalreiniger. 
Das Roheisen wird ontweder in Masseln gegoaaen 
oder in Pfannon abgestochen zwecks sofortiger 
weitorer Yerarbeitung. Die Abgaso der Hochofen 
aollen in einer Zentralkesselanlage zur Dampferzou- 
gung von 8000 P3 dienen. Den Geblilsewind fiir die 
Hochofen liefern zwei Zoelly-TurbogeblilBe mit Ober- 
llachenkondenaation von rund 850 cbm LeiB tung in 
der Minutę.

Dio e l e k t r i s c h e  K r a f t s t a t i o n  bestebt aus 
drei 1000 Kw -Zoelly -Turbo - Drohstromgeneratoren, 
dio einen Strom von 3000 Yolt Spannung bei 50 l'e- 
rioden liefern. Zwei rotierende Umformer liefern 
den zum Betrieb dor Krane und der Motoren der

62

Gurumaishini liegt etwa 65 km von don neuen 
Werken entfernt und soli mit diesen durcli eine von 
der indischen Regierung zu orbauonde breitspurige 
Bahn yorbunden worden. Einige Kilometor liinter der 
Endatation dieaer Bahn bofmdon sich zwei woitoro 
Erzlagęr iihnlicher BeschalTenUeit. Dio Tata Iron 
and Steel Co. besitzt auBordem noch einigo reich- 
haltige Lagor bei Dhullee, in dem Bezirk von Raipur, 
dereń Eisengehalt sich auf 67 °/o beliluft; ohachon 
auch der Phosphorgehalt bo niedrig ist, daB das Erz

w e r k  ob beachlosseu, doascn Erzeugung jahrlich 
120 000 t Roheiaon, Schienen uaw. betragen boII. 
Um das Unternehnien zu fordern, gewiihrt die in- 
dische Regierung oinen Spezialfrachtsatz von 0,77 $  
f. d. t/km auf Rohmateriulieu und Fertigerzeugnisse. 
AuBordem erteilto sie dor Geaellschaft bereits einen 
Aultrag auf 200 000 t Schienen fiir periodiache Liefe- 
rung und begann mit dem Bau der hreitspurigen 
Bahnlinie, durch die dio Werkaanlngen (s. Abbild. 1) 
mit den Erzgruben verbunden wordon sollen.

Zur Errichtung des W erkes wurden von der Geaoll- 
achaft an der Bengal-Nagpur-Bahnlinie in der Jutbo von 
Kalimati, 245 km wostlich von Kalkutta, etwa 60 qkm 
Land toilB orworbon, teils auf lange Jahro gopachtot. 
Dio Worko wordon sich in einer IIolio von rd. 160 m 
iibor dem Meereaspiegel befinden. Dio natiirlicho 
Entwilsaerung dea gewShlton Gebiotea iat gut und 
daa Klima gesund. Gegonwiirtig iat man mit dom 
Bau oinor Stadt fiir 20 000 Einwohner (Europiior und 
Tridier) boschiiftigt (a. Abbild. 2). Sowohl Stadt ala 
Werkaanlagen werden mit der Bengal-Nagpur-Bahn-
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WalzenstraBen crforderlichen Gleichstrom von 220 Volt 
Kleinmspannung, wiihrend zu anderen Zweekon dio 
Spannung in Transformatoren auf 440 Yolt lierunter- 
gebracht wird.

Die P u m p o n a n l a g o  bezieht von der Kraft- 
station den hochgespannten Drehstrom und liefort 
daa W asser fiir dag ganze Werk und die Stadt.

Das S t a h l  w e r k  ist in einem Gebaude von 
etwa 200 m Lange und 40 m Broite untorgebracht. 
AuBcr einem gasgeheizten 300 t-JIischer befmdon sich 
im Stahlwerk vier 40 t basisch zugestellto Martiniifen 
und drei Darchweichungsgruben. Der Mischer bezieht 
soinen liinsatz dirokt von den llochiifen. Zur Be- 
dieming dor Martinofen ist ein Chargierkran vor- 
gesehon, der den kalten Einsatz in die Oefen befordert. 
Das Abstreifen der Blookformen von den gegossenen  
Bluckcn sowie das EinBetzen der letzteren in die 
Durchweicliungsgrubon geschieht durch besondoro 
Aushebe- und Chargiervorrichtungen.

Parallel zum Ofengebiiude liegt die Gaserzeugor- 
haile mit 16 Morgangaserzengorn. Die Beschickung 
derselbon erfolgt selbsttatig. Die YOrgewiirm ten 
Blocke gclangen aus den Durchweichungsgruben 
mittels elektrisch betriebener Kippwagen zum W alz- 
worksgebaude yon 65 m Lange und 40 m Broito. 
Tn deniBolben befinden Bich eino BlockBtraBo und oino 
SchienenBtraBo, dio boido von einer droizylindrigen 
Umkelirmaschine ohne Kondensation, wolcho Yon 
B h r h a r d t  & S e  h m e r  gebaut wird, angotrioben 
werden. Beide StraBen sind mit der Antriebs- 
mascbino durch hydrauliscli ausriickbare Kupplungen 
Yerbundon. Die Kammwalzen der BlockstraBe sollen 
aus Schmiodestalil liergestellt werden; sio besitzen 
einen Durchmesser von 1010 mm und lagern in einem 
geschlosaenen Kammwalzgoriiat, das mit Oelschmie- 
rung yersehen ist. Dio W alzen der BloekstraBo be
sitzen 2032 mm Ballenliinge bei 840 mm Durchmesser, 
Dio A rboitsro llg iiD go besitzen Stahlrollen von 400 mm 
Durchmesser sowie eine hydraulische Kantvorrichtung. 
AuBerdem orbalt dio StraBo eine dampfhydrauliscbe 
Schere mit beweglichen Messom.

Yon der BlockstraBe gelangon dio Yorgewalzten 
Blocke entwedor mittels eines Kranes zur Schienen- 
straBe oder sie werden zwocks Weiterverarbeitung in 
einen Wiirmofen eingeaetzt, dor mit Gas gehoizt wird. 
Die S ch i en on s t r a B e bostoht ans drei Duo-Arbeits- 
gorilsten mit W alzen von 712 mm Durchmesser. Das 
Kammwalzgerust ist ebonfalls gescblossen und besitzt 
geschmiedete Kammwalzen. Die Bedionung dor Schie
nenBtraBo erfolgt durch zwei fahrbaro Rolltisclio mit 
Stahlrollen und KippYorrichtung.

Ein Transportrollgang befordert die Fertigschienen 
zur Warmsiige, die in einer Entfernung y o ii etwa 
92 m Y o n  Mitte StraBe angeordnet ist; alsdann ge- 
langen dio gcschnittenen Schienen auf das Warmbett. 
Naeh dem Richten werden dio Schienen zur Abnahme 
und zum Yersand fertiggemacht. Zwischen dem 
Walzworkagobiiudo und der Halle, in weicher dio 
SHgo untergebracht ist, befindot sich ein groBer Lager
platz, der -von einem 10 t-Laufkran bestrichen wird.

Neben diesem Lagerplatze liegt auch die mecha- 
nische Workstatt mit ihren W erkzcugmaschinen, vor 
allem Walzondrohbanken usw. und don erforderlichen 
Laufkranen, Daran anschlieBend befindet aich die 
G i e B e r e i  mit zwei Kupolofen, die den Wind von 
elektrisch betriebenen GeblaBen erhalten, den er
forderlichen Kerntrockenofen und einer klcinen Bronze- 
gieBerei. Die Magazine sowie die Modello sind in 
einem besonderen dreistockigen Gebaude nalio der 
GieBerei untergebracht. In der Nfihe liegt auch die 
Schmiede, in der Platz filr Dampfbilmmer, W8rmofen 
usw. YorgeBehen ist; eine besondere Abteilung bildet die 
Kesselschmiede mit den erforderlichen Einrichtungen. 
Auch iat der Bau eines L a b o r a t o r i u m s  fur physika- 
lische und chemische Untersuchungen Y o rg e se h e n .

Dio Tt ta Eisen- und Stahlwerke haben zum Aus- 
bau dor in Yorstohondein bescbriebouon Anlagen mit 
einer Reihe bekanntor in- und ausliindischer Firmen 
Lieferungsvortrage abgeschlossen; es mogen dio 
ersteren hier Erwafiming finden: Rheinisch - Weat-
falischoB , Zoment-Syndikat, G. m. b. II., Brem en; 
Arthur Koppel, B russol; August Klunne, Dortmund ; 
Escher, W yss & Co., Ziirich ; Allgomoino Eloktrizitats- 
Gesellschaft, Berlin; Gebrilder Sulzer, 'Wintorthur; 
ThyBson & Cie., Miilheiin a. d. Ruhr; Duishurger 
Maschinonbau-A.-G. Yorm . Beeliem & Keetman, Duis
burg ; Miirkischo Maschinonbauanstalt Ludwig Stucken- 
holz A.-G., W etter a. d. Ruhr, u. a. m.

Dio Yerwendung von Stulił beim Bau yon 
Porsonoimagen.

In dor Julinummer yon „The Engineoring D igcst“ 
1909* ftihrt .1 o h n M c. E. A m e  s unter obiger ITeber- 
achritt etwa folgendcB  aua:

Dor Schutz dor Fahrgaste gogen Unfalle, nament
lich gegen Feuorfgefahr, die durch Anwendung der 
Elektrizitafc ais Betriebskraft stark zugenommen, hat 
zuerst dii! Yerwendung yon Stahl beim Bau y o i i  Por- 
sonenwagen yoranlaBt. Dio Mcinungen betr. die Vor- 
wendbarkeit des Stuliłeś im einzelnen gehen jedoch 
stark auBeinander. DaB z. B. die Unterglstelle, die 
PfoBten usw. aua Stahl liergestellt wordon sollen, 
ebenso wie die auBeron Wagenwande, um einen 
Schutz gegen Fouorsgefahr yon aulien zu liioten, bc- 
darf keiner Frage. Soli man aber auch die gmizen 
inSeren Wandungen aus ahnlichen Materialion hor- 
stellen Odor gar Wagen ohne jegliche Mityerwendung 
yon llolz bauen? Nacli Ansicht des Yerfassers wiir- 
den dio Mohrkosten solclier Wagon sowie der Yerlust 
einigor den jetzigon Wagen anliaftenden Eigensehaften 
nicht durch dio erzielten Ergebnisse aufgowogen, 
auch liegt diese Ldsuńg der Frage nicht mehr im 
Interease der Sicherhoit der Fahrgaste. Wolltc man 
die Wagen imion und auflen aus Metali herstellen, 
so muBto man alle .Metalltcile yerschiaubcn oder ver- 
nieten, was nicht so einfacb zu beworkstelligen wiire. 
.Man kann zwar auch dio AuBenwiinde yernieten mul 
die Inncnwando festschrauben, lauft jedoch dabei Ge- 
fahr, dafi sich die Schrauben infolge der Yibrationen 
und der nngleichen Ausdehiiung lockern. Man kann 
sich durch Einfttgen von liólzernen mit den Pfosten 
usw. yerschraubten Holzbalken helfen und die inneren 
Wandungen mit Holzschrauben befeatigen, wotlurch 
man eine billigere und gefalligere Befestigungsweise 
erzielte. Die iiinero Stahlauskleidung konnte auch 
durch oino solche aus Aluminium oder einem schwer 
brennbaren kunstliehen Materiał ersetzt werden. 
Fensterlmrike und Armlehiion mussen jedoch prak- 
tischerweise aus llolz angefertigt werden. Stahl- 
dacher tragen allerdings zur Verniehrung des W agen- 
gewiehtos bei nnd kOnnen dann nicht zur Anwendung 
gelangen, wenn, bei elektrischen Bahnen, die Strom- 
znfuhrung yon oben erfolgt, odor es muli eine beson
dere Isoliersehicht angehracht werden, die auch 
wieder das Gewicht des ganzen W agens erhoht. Die 
1'uBboden aua Stalilbleehen sind selbstyerstandlich zu 
belogcn. Fensterrahmen sowie yerglaste Tiiren sind 
jedoch aus llo lz  herzustellen.

Da Stahl die Hitze stark absorbiert und fort- 
leitet, so wird man im Sommer, zumal wenn fiir guto 
Luftung (oyentuell durch Ventilatorcn) gesorgt ist, 
es in den Stahlwagen ebensogiit aushalten kflnnen 
ais in don holzernen. Im Winter tritt allerdings iu- 
folgo des starken Temperuturunterscliiedes innerhalb 
und auBcrhalb des Wagens eine verschiedene Aus- 
dehnung von aulierer und innerer Bekleidung ein, 
wodurcii die Yernietungen, Yorschraubungen u b w .

* S. 25 bis 26.
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naelitcilig bęeinfluBt werden. 'Duicli Herstellung dop- 
pelter FuBboden lieBe sieli dis Kiilte von unten nb- 
halten, doch beroitet dio I s o l i e r u n g  der Kopf- und 
Seitenwandc wegen der Y o r h a n d o n e n  Fonster und 
Turon gróBe Scliwiorigkoiten. Verfasser ist niclit der 
Ansicht, daB dio Ueizung der Stalilwagen grdllore 
Sehwierigkciten bereiten wird ais die dor jetzt ublichon, 
es komme mir auf eino guto Isolierung an.

Zulassung (luBeisoruer Nioto.
Dor Minister fiir Handel und Geworbo hat mitor 

dem 14. August 1909 an dio ihm unterstellten Bo- 
hordon folgenden ErlaB ergehon lassen :

„Dor Vorein deutscher Brilcken- und Eiaenbau- 
fabriken hat unter Hinweis auf eino gleiche Yor- 
ftlgung des Horrn Ministors dor offentlichon Arbeiten 
darnin geboten, den nachgeordneten Behdrdon anheim- 
zugebon, in Fallon, in denen bishor noch S c h w o i B -  
e i s e n  zur Herstellung der Niotung von Eisonkonstruk- 
tionen yerlangt wurde, F 1 u B e i s o n n  i o t u n g zuzu- 
lassen, sowie auf Grund der in dem Koniglichen Ma- 
terialpriifnngsamte zu GroB-Lichterfelde ausgofiihrton 
Yersucho iiber den ĘiiifluB dor yon Yerschicdenen Be- 
h3rden fiir don Niotkopf vorgeseliriebenon kleinen 
kegelformigon Yersonko* Yon der Yorsehrift der Yer
wendung soleher Nieto mit kegolformigem Uebergango 
Toin Kopfe zum Schaft abzusehen.

Nach don m it FluBeisennicton soit Jahren yoi-- 
liegonden guten Erfahrungen und don Ergebnissen 
der ersvahnten Yersuche trago ich kein Bódenken, 
beiden Antragen zu entspreohen. Ich ersucho daher, 
boi Yergebungen im Bereiche meiner Yerwaltung 
fornerhin f l u B o i s o r n o  N i e t o  o l i ne  Y o r s e n k  zu- 
zulassen.“

Hiittonmoos und Schlnckem yolle.
Der kurfOrstlich-lmyrische wirkliche Berg- nnd 

Milnzdiroktor M a t h i a s  F l u r l  gibt in seiner 1792 in 
Mllnchen erschionencn „Besehroibung der Ciebirge y o i i  

Bayern und der oberen Pfalz“ auf Seite 129 u. If. 
ein anschaulichca Bild y o i i  dem damaligon Hochofen- 
betriel) auf den alten Eisenwerken zu Aschau und 
Bergen. Die borgischen Hochofen waren 24 Schuh 
hoch und besailen gcschlossene Rrust; ihr Betrieb 
unterschied sich nicht wesentlich y o u  dem ahnlielier 
Oefen, nur die Art der Schlackonboliandlung war hier 
eino andere. Man lieB mimlich dio auf tłem Eisen schwim- 
memle Schlacke durch eine kleino Rinne im Santle zu- 
niichst in eino Grubo flieBon und hier oinige .Minuten rnbig 
stehen, damit dio sehwere, mit Eisenkornern durch- 
setzte Schlacke Zeit hatte, sich abzuscheiden, worauf 
man dio oben sehwimmende, mindor sehwere Schlacken- 
partio in eine zweite Schlackengrubo rinnen lieB, tlie 
sehr stark mit W asser benetzt war. Kaum war die 
Schlacke abor in dieso Grube eingetreten, so wurdo 
tlas im Samie befindliclio Wasser durch tlie jahe llitze  
in Dampf verwandelt, die Schlacke fing infolgedessen 
mit lloftigkeit an aufzugchwollen und lief, da sie 
wShrenddem noch immer mit frischom Wasser be- 
spritzt wurde, zu einem ungeheuren Klumpen y o i i  4 
bis 5 Ful! Diirchmessór auf. Nach dom Erkalton 
wurdo dio sehwere Schlacke gepoeht, um die Eison- 
korner — das W aschoisen — daraus zu gewinnen, tlie 
aufgelockerte loichte Schlncko aber, dio Yollkom m en 
bimssteinartig goworden war, wurdo mit liolzernen 
Prilgoln in Stflcke zerschlagen und diese ais geschatztes 
liaumaterial, das Fuder um 1 f l .  und mehr, Y o r k a u f t .  

Bei dem oben erwahuten Aufsehutton y o i i  Wasser auf 
dio Uiissige Schlacke kam os oft vor, daB ein Teil 
der letztoron in Form Yon ganz zarten Glasfaden in 
die Hohe gehoben wurdo, die sich dann nahe am 
Gewolbo einem foinon Spinngewobe gloich anlegton,
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das von den alten Hochofnern „II it t t on m o o s “ gc- 
naniit wurde, und ais solches gewissermaBen den Yor- 
liiufer unsorer modornon S c h l a e k o m v o l l o  bildoto.

1'ober dio Geschiclite tler letztoron ist nicht viel zu 
beriehten. Wio L u d w i g  Da r ms t f t j l t e r  angibt*, hat
G. P a r r y  im Jalire 1864 dio Herstellung der Schlaeken- 
wollo durch Einblason Yon Dampfstrahlen in die fliissige 
Schlackonmasso orfunden. 1877 Yorbosserto dann A. D. 
E l b o r s  dio Fabrikationsweise, indem er tlio durcli 
Erstarron der Masse beigomengten kleinoron und 
gruBcren Schlackenkornor von dor W olle absolueil.** 
Nach tlorselben Quello*** wendeto der amorikanisclio 
Ingenieur J o h n  P l a y e r  im Jahre 1870 ais erster 
dio Schlackenwollo ais Unihiillungs- und lsoliermittel 
fur Danipfloitungon an. Wio Dr. L. l t eck berichtetf, 
hat man im Jahre 1870 auf der IjaurahOtto in Ohor- 
schlesien Schlackenwollo hergestellt. Nach J o s o f  
y o i i  R u t t n e r f f  scheint hingegen tlio Erzeugung unii 
Yerwendung diesea Hflttonproduktes in Doutseliland 
von der Georgsniarionhiltte in Osnabriick ausgogangou 
zu sein, welches Werk aucli auf der Wiener Wolt- 
aus8tollung im Jahre 1873 dio erste praktiselie Yer
wendung der Schlackenwollo ais Umhiillung y o u  R8hren 
zur AnBchaunng gebracht hat. In dom gonannton Aus- 
atellungsjahro nahm das „GuBwerk" zu Mariazell 
in Steiermark, wohl ais erstes osterreichischos lloeh- 
ofenwerk, die Erzeugung y o i i  Schlackenwollo auf. Der 
Yerkaufspreis fiir 100 kg stellte sich damals auf 5 
bis 8 11. Nebonboi soi beincrkt, dali man auf tłem 
Mariazeller GuBwerk tlio Hochofenachlacko damals mit 
Erfolg zur Erzeugung y o i i  F o r m s a n d  Yorwendeto, 
indom man sie zuniichst in bekanntor Weise granulierto, 
dann den Schlackensand pochte, siebto und mit etwas 
Lolim Yermengte.

Wio C h a r l e s  Woot l  auf tler Iferhstvorsammlung 
des „Iron and Steel Institute" im Jahro 1877 be- 
r ieh te te ,ftf wurde die Herstellung Yon Schlackenwollo 
in England wiederholt Yorsucht. GroBere Móngen 
daron hat E d u a r d  Pa  rry in Walea mit primitiyen 
Mitteln hergestellt, doch wurdo der Betrieb, ais der 
Gesuntllieit tler Arbeiter schadlich, bald wieder auf- 
gogolien. In bedeutend YerYollkoinmneter W eise fand 
1877 dio Fabrikation von Schlackenwollo auf den „Toos 
Iron W orks' statt. Der Yertrieb tlieses Produktes 
lag in tlen Hiinden tler Firma Jones, Dado & Co. in 
London. — Die Holfnungen, die man in den siebżigor 
Jahren an dio Darstollung dioses óigenartigen Noboti- 
produktes gokniipft hat, sintl aus bokannten GrundenSi 
nicht in Yollein MaBo in Erfullung gogangen, und heute 
gibt es nur noch wenigo Werke, tlio Sehlaeken- 
wolle liefern. Otto V o g d .

Die dontsclion Arboitgebororganisiitionon.
Das Roichsstatistisehe Anit hat in dem „Sfcatisti- 

Bchen Jahrbuch fiir das Deutsche Reich", Jahrg. 1909, 
zum orstenmal tlen Yorsuch einer statistisclien Er- 
fassttng der doutschon Arbeitgoberverbando untor- 
nommen. Yon einer umfassenden, genauen und bis 
ins Einzelnste riehtigen Darstollung kann nicht tlie 
ltedo se in ; eine Yollig sichero und mangeUose Sta- 
tistik der deutschen Arbeitgebororganisationen wird 
auch niemals aufgeśtellt werdon konnen. Dazu sind

* „Handbuch der Geschiehto dor Naturwiasen- 
schaften und der Technik“ 2. Auflage S. 637.
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dieaolben, viol zu eigonartig aufgebaut und untoroin- 
ander vorbunden. So werden z. B. gewisse, wenn auch 
niclit bedeutungsYolle Doppolzahlungen der Mitgliedor, 
insbesondere bei don Zentralon, niemała zu Yormeiden 
sein, es sei donn, dali oin gewaitiger, in bozug auf 
geinen Wort nutzloser Aufwand an Zeit und Arbeit ge- 
leisiot wiirde. Don privaten Arbeitgobcrorganisationen 
wird man derartige Ziimutttjfgen nicht stellen, und 
dio Roiclmbehorden konnon ihre Zeit und Kraft zu 
etwas Bessorcin, ais zu solclien Tantalusarbciten vcr- 
wenden. Weil dio ArbeitgeberYerbiinde selbst genau 
wuBtcn, dafi oine statistiseh yollkommeno Sicborboit 
doch nicht orlangt worden konnte, sind sie don bis- 
lierigon Bestrobungon zur Aufstolluńg einor derartigen 
Statistik, dio zudein noch moist von priyater Seito 
ausgingon, nicht mit Herz und Hand gleich froudig 
entgogongekommen. Auch jotzt, wo durch dio amt- 
liclie Aufnahmo dio (lowiihr einor nicht fnlschon und 
nicht partcilichen Behandlung und Verwertung go- 
geben war, ist das Kesultat kcin korroktoa. Dio Er
gebnisso hioton niimlich nur ein u nz u r c i c h e  nd os  
Bild Yon dor Macht und Bedeutung dor Arbcitgober- 
organisationen. Wenn nun dieses yorkleinorte Hild 
trotzdom uns wuehtig und oindrucksYoll die Starko 
tles organisiorton Untornehmertuma vor Augen fiihrt, 
so diirfen wir uns im Interosae dos wirtscbaftiichen 
Friedens in unserem doutschen Yaterlandc nur dariiber 
frcuon. Es sind oben wirkuńgSYoll sprcchonde Zahlen, 
die naturgemiifi koin frohes RauacKon im gewerkscbaft- 
iieben Blattorwalde losten; boffontlich aber werden 
«ie, wie auch dio lotzton Vorgange im auslandischon 
Wirtaehaftsieben, dem Arbeitnehmertum dio notige 
und wiinschenswerto Besonnonheit yorBohaffcii.

Yon der Statistik erfaBt sind insgesamt 2591 ATor- 
bSndo. Daruntor botimlon sich 127 selbstSndige, nam- 
licli 46 HeiehsYerbande, denen 22 weitero R eichsY er- 
Imnde, 212 Bezirksyerbnnde uml 1442 Ortsyerbande an- 
gcschlosson sind, ferner 38 solbstandige Landes- oder 
l!ezirksverbande, denen 16 Unterbozirksycrbamlo und 
80 OrtsYorcinc angehSren, und endlieh 43 selbstiindige 
Organisationen. Die Zahl der in ihnon zu Anfang 1909 
organigierten Arbeitgeber stellte sieli wie fo lg t:

Gcsnmtzflhl 
der bei den 

^ litg lledcr}  M itgliedern 
bescli&fUjjt.

46 Roichgyerbande (solb- Arbeiter
standigo) . . . . . .  144 400 3124  766

38 Landes- und Hezirks-
verbiinde (selbstiindige) 13 394 483 595

43 Ortsyerbande (aelb-
stiiu d ig o ) .......................  1 510 40 218

127 selbstiindige 
sationen mit

Organi-
159 304 und 3 648 579

M itgliedern A rbeitern

Xun sei hior yormerkt, dal! liingst nicht alle Yer- 
biinde ihro Mitgliedorzahl und die Zahl dor yon diesen 
besehaftigten Arbeiter angegeben haben, aber trotz- 
dem ergibt sieli an der Hand des einzig moglichon 
und borochtigten MaBstabes, dor Zahl der einbegriffe- 
nen Arbeiter, achon jotzt ein erheblichos Uebergewicht 
Ober dio Organisationen der Arbeiter. Donn nimmt 
man „allea nur in allem “: freio Gewcrkschaften, 
cbristliehe, Hirscb-Dunckersche, yatorlandische, gelbo 
und AYerkyoroino, unahliiiiigige, sie bringen, mit Aus- 
nahmo der BIjokalorganisiorten“, dio keine Angabon

goinacllt haben und, in Berlin nur liodeutung genioBend, 
taglioh in ihrer Mitgliederzattl zurilckgehen, insgesamt 
eine Zahl von 2 421 185 organisiorton Arbeitern auf, 
gogonuber den 3 648 579 bei den Mitglicdorn der 
Arbeitgeborverbiindo besehaftigten Arbeitern. Yon 
diesen umscblieBcn dio hoiden zentralon Arhoitgebor- 
Yorbiinde, die „liauptstelie deutscher Arboitgeboryer- 
bando“, mit 6144 Mitgliedern 988142 Arbeiter, dor 
„Yeroili doutschor Arbeitgebcrverbamlo“ mit 32 500 
.Mitgliedern 1450000 Arbeiter. Dor zwischen diesen 
beidon Zentralon zu Anfang dieses Jahrcs abgo- 
Bchlossono Kartellvortrag orstreckt sieb alHo auf 
38 614 Arbeitgeber mit zusammon 2438 142 Ar
beitern! Yon einor „iiberragenden, heli horvor- 
trotondon Entwicklung” dos Yeroins doutschor Arbeit* 
geberyeriiamlo gogenObor dor „ llauptstelle1' angesichts 
dieser Zahl zu reden, kann durchaus nicht a lsgerecht- 
fertigt betrachtot werdon; hior sprecheii innoro Or- 
ganisation, Ausbreitungstendenz und sonstige Faktorcil 
mit; schon aliein eino kurze Retnichtung und ATer- 
gleichung dor Mitgliedorzahl und der Zahl dor be
sehaftigten Arbeiter hatte dio oilfertigon UrteiU- 
beflissenon etwas yorsichtiger stimmen miissen. 
Aeulierst lehrroieh ist der Uebcrblick iiber die ge- 
werbiicho Glicderung dor Landes-, iiozirks- und OrtB- 
Y orbande von Arheitgeborn. in allen Erwcrbsgruppen, 
selbst in den kaufmanniseben und „freien1* Beru fen, 
wio Musik und Theater, finden sieli oingehendo Or
ganisationen yor. Anderseits lebrt dio Uebersicht 
aber auch, wo noch Miirigel sind und wo die Arboit- 
goberorganisationen zum Gedeihon eines sieberen wirt- 
seliaftliehen Friedens noch ausgebaut werden miissen. 
Zwar ist dem Naturgesetzo zufolge, dali Druck Gogen- 
druek erzougt, schon an den wiehtigsten Stollen Ab- 
liilfo goschalft und durch (1 ruudnng einflnBreicher 
und machtiger Arbeitgeberorganisationen dor Willkiir 
der Oewerkschaften, insbesondere der soziaidemokrati- 
sclien, oin wirksames Paroli geboten worden; aber 
os bleibt den filhronden Kriifton der Arbeitgeber- 
bewegung doch nocli oin reiehes Arhoitsfeld, sowohl 
in der Neugrilndung solcher ATerbiindo uml ihrer woit- 
geheudeu und eindringenden ArerSstelung, ais vor 
aliein in der SclmHung und dem Ausbau der finan- 
ziellen Abwehrmittel der Arboitgeberyerbande, iiber 
dio man mit Yollom Fug und Recht fiir diese Statistik 
nichts berielitet liat. K ind.

Der „Tro»monger“.
Im Monat September d. J. blickt die bekannto ong- 

lisclie Faclizeitschrift „The Ironmonger“ auf cin funfzig- 
jahriges BeBtohen zuriiek. Aus kleinen Anfiingen her- 
yorgegangen, hat das im Privatbesitz der Firma 
Morgan lirothers befindliche Biatt sich zu einor be- 
achtonawerton H5ho emporgearbeitet. Ueber den durch 
seinon Titoi gegobenen Rahmen, ein Organ fiir die 
Interessen des Eisenwarenhandels zu sein, ist es liingst 
hinausgewaehsen, und es hat, yon fahigen Journalisten 
geleitet, mit ao gutem Erfolge das weite Gebiet der 
britischen eisenindustriellen Yerhaltuisse gepflegt, daB 
es hinsichtlieh der Wiirdigung seiner Marktborichto 
einen iiber seine lleim at hinausgohenden guten Ruf 
genielit.

AYir wOnschen der englischen K ollegin, dereń 
Redaktion seit mehr ais zehn Jahren den Handen yon 
C. A. M e y j e s  anyortraut ist, auch weiterhin ein 
gutoa Oedeihen.
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Bucherschau.
B r u n n ,  Dr. A l f r e d ,  Ingenieur: Handbuch

fiir <len Konsumentcn elektrischer Energie. 
Mit 201 Abbildungen und ausfiihrlicliem Sach- 
register. Leipzig, Ilachmeister & Tlial. Geb. 
5 J ( .

Yorstehondea Iluch iat in gomeinfaBHcher Dar- 
stollung fiir Laion goschrioben, dio bisher noch wonig 
mit der Elektrotechnik in Beruhrung gokommen sind. 
Mit groiier Sorgfalt sind dio meiaten Gobietc, auf 
denen nur immer Eloktrizitiit vorwendet wordon kann, 
zusanimengeatollt und bia ina Einzolno beachrieben. 
Sohr intereasant sind, um noch einiges heryorzuhobeii, 
dio AbschniUo iiber Koklaniebeleuchtung und iiber 
die Eloktrizitiit ala ilrztlichor Beliolf.

Ea iat mir jedoch aufgefallen, daB dio Anwendung 
der Eloktrizitiit im GroBbotriebo koino ErwUhnung 
gefunden hat. So iat ganz vergesBon: dio Eisen- und 
Stahlindustrio, in der gorade dio Elektrotechnik boi 
Transportmitteln und boi der Weitorboarbeitung von 
Stahl und E iboh einon so glanzenden Erfolg aufzu- 
woisen hat. Ebenao achlecht woggekommen iat dio 
chemiBcho Industrie; ich denko inabeBondoro an dio 
Herstellung von Stickatolf, dio einea dor bedoutendston 
Gebiote fiir dio Anwendung der Eloktrizitiit werdon 
wird: Ea wilro erwUnscht, wonn dio weitoren Auflagen 
dea Buchea auch einigea von dor GroBinduatrio er- 
wiihnon wurden, wodurch daa Buch an Wert doppolt 
gowinnon konnte. Kehren.
M o r d  e n .  Ci. W ., : Die i>tickoxyd-

bildung aus Luft mit llilfe  einer Gleichstrom- 
entladung niedriger Spanmtng unter rennin- 
dertem Drucke. Von der GroBherzogl. Techn. 
Ilochschule zu Karlsruhe genehmigte Disser
tation zur Erlangung der W urde eines Doktor- 
Ingenieurs. Karlsruhe 1909, Druck der G. 
Braunschen Hofbuclidruckerei.

Die vorliegende Arbeit bringt einen intoresaanten 
Beitrag zu dor Frage iiber die gttnstigston Bodingungen 
dor Stickoxydbildung aua Luft mittoia dea oloktriachon 
Iiogena. "Wahrend oin friiherer Yoraucli ( L o v c j o y  
und B r a d l e y  in Niagara FalU), mit hochgeapanntem  
(10 000 Y.) Gloichatrom zu arbeiten, boi der prak- 
tiachon Auaftthrung im groBon aclioiterte, zoigen dio 
Versucho doa Verfaasera, daB aich auch mit Gleich- 
strom, aber yon niedriger Spannung (100 bia 280 Y.) 
unter yormindortem Druck (300 bis 400 mm), recht 
guto Ergobniaao orroichon laason. Auf dio boaondoren

Bodingungen, unter donen entwedor hoho Konzen- 
trationon an Stickoxyd odor hoho Auabeuten an Sal- 
potoraiiure erzielt wurden, aowie auf Einzolhoiten der 
Yorsucho kann an dicBer Stollo nicht eingegangen 
werdon; aie haben auch wohl nur fiir den Spozial- 
fachmann in te re sac . Nacli dom VerfaBaor orgaben 
sich dio hochaton Konzontrationcn zu 0,7 v. II. (liirke- 
land-Eyde etwa 1 bis 2 v. II.) und die hochsten Aus- 
bouton zu 92 g  (Birkoland-Eydo 03 g) SalpotoraSuro 
auf 1 Kw-Stunde. W.

Ferner sind der Redaktion folgendo Werke zu- 
gogangon, deron Besprochung Yorbohalten bleibt:

lCt i hn,  Dr. 11., I’rof., Kgl. LandeBgeologo: Ein Appa
ra t zu r  Veranschaulichung der Lage geologischer 
Schichten im Raum e und zu r  LSsung hierauf bc- 
zUglicher Aufgabon der praktisćhen Geologie. (Aua 
der „Zeitschrift filr praktiacbo Geologie”, 1909, 
Itoft 8.) Mit 10 Figuron. Berlin 1909, Max Kralt- 
inann. 1,50 J t.

Alitteilungen iiber Forschungsarbeiten a u f  dem Ge- 
biete. des Ingenieurwesens. Herauagogebeii vom 
Yerein deutscher Ingonioure. Heft 75. A. Martena  
und E. l l o y n :  Uobcr oino Yorrichtung zur yerein- 
fachton 1’riifung der Kugeldruckhiirto und iiber dio 
dainit erziclten Ergebnisao. * — ' Wi l he l m I lu c k e B : 
Unterauclningon iibor den AuafluB komprimiorter 
Luft ans Haarrohrchon und dio dabei auftretondon 
Wirbolorschoinungeu. Borlin 1909, Julius Springer 
(i. Komin.). I Jt.

W o g n o r  y o ii  D a l l w i t z ,  Dr. R., 1’hysikor uini 
Dipl.-Ingeniour: Der praktische Luftschiffer. Eino 
goBchichtlioho und tochniache Ueberaicht iiber den 
Stand der LnftschifTahrt und oino Entwicklung ihrer 
phyaikalischen und techniachon Bodingungen. Mit 
42 Abbildungen. Roatock i. M. 1909, C. J. E. 
Yolckmann Nnchfolgor (E. W ette). 3^>, gob. 4-#.

lv a t a 1 o g o und  F i r m o  n a o h r i f t o n :  
l l i i a t o n o r  G o w o r k s e h a f t ,  Aktiongesellsehaft, 

Hiiaten i. W eatf.: llochufen, Stahl- und Walztcerke, 
Yerzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei.

A l i g o  m e i n  o E l o k t r i c i t i i t s  - G e a o l l a c h a f t ,  
Berlin: Elektrisch betriebene Fordermaschinen.

H. K o t t g e n  u. C i e . , Borg.-Gladbacli: Ilauptpreis- 
hste f i lr  elektrotechnische A rtikel. Ausgabo 1909. 

V u 1 k o r & S c h o i b 1 o r , Barmon : Werkzeuge, Mefi- 
werkzeuge, Ilebezeuge.

* Yergl. „Stahl und Eison“ 190S S. 1892.

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom Kohoisonmarkto. Ueber das o n g  1 i a c h e 

Kohoisongcaehaft wird uns untorm 18. d. M. aua 
Middlosbrongh wio folgt lioriehtot: In dieser Woeho 
war daa Rohoisangeschiift recht still. Eisen ab Work 
aoliwankte kaum; wahrend Warranta bia auf ah 50/10 d 
zurOekgingen und mit sh 51/4 d bis ah 51/5 d Kaase 
abaehlieBon, liiilt sieli G. M. Ii. Nr. 3 auf sh 51 /— bia 
ali 51/3 d; fiir Nr. ł worden noch ah 2/0 d mehr 
bezahlt, ITamatit bleibt fest auf ah 58/0 d bia ah 59/— 
fur sofortige Lieferung. Daa (łeaehaft filr niichatoa 
.Jahr ist gering, da dio Kiiufor dio geforderten Preiao: 
ah 52/— bis sii 52/6 d fiir G. M. B. Nr. 3, sh 61/— fiir 
Uamatit in gloiehen Mengen Nr. 1 ,2  und 3, Lieferung 
.lamiar/Murz netto Kasse ab Work, noch nicht be- 
willigen. In don hieaigen Warrantslagern befindon 
sieli jotzt 304 501 tona, darunter 284 403 tona Nr. 3. 
Dio Yorachiffungon bleiben gegen den August zuriick.

I>or aniorikanische Eiseninarkt, dessen Be- 
lebung im Fruhsommer einaetzto, weiat lieitoidinga 
eino aprunghafte Entwicklung naoh oben auf. Dio 
R o h o i s e n e r z o u g  u n g , dio im .luli d. .1. 2  1 37086 t 
betragen hatto, iat naeh don Angabon des „Iron Agi*8* 
im August mit 2 282 424 t nahezu wieder auf.don 
Hochatand dea Jahrea 1907 angolangt. Dio Preiso 
fiir Rohoisen aiml durchachnittlich 11111 2 £ f. d. t ge- 
atiogen und diojonigon fiir Walzerzeugniaae haben 
Erhóliungen yo ii 4 bia 6 £ f. d. t und damit einen 
Stand erfahren, der dio MSglichkeit der Einfuhr aua- 
laiidiachen Materiala nahorOckt, Hinaichtlich der E rz- 
b e sc  Ii a f fu n g  rechnet man fiir daa liaohato Jahr 
auf orheblicho Einfuhr aualfindiachor Eisonerzo; ais 
aolcho konunon neben den neufundliindiaelion Wabana-

* 1909, 9. Soptembor, S. 790.
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orzen liauptBiiclilich spanische und sohwcdiseho Mrze 
iii Frago, in donon bereits-jetzt bodeutondo AbBehliijSgo 
fiir nachgtjahrigo Lioferung getiitigt B ind . Wird die 
ltoheiseljŚrzGuglillg doB .Inliros 1910 nul' dio IlOhe 
dorjcnigon von 1907 gehrncht, bo wordon dio iloeh- 
iSfen im Lohigh- und Sehuylkill-Talo niclit wonigor 
iils 2500 000 t auBliindiBcbor Kiaoiiorzo bodiirfon.

Rlioiuiscli -W estfillisclio s K o lilo n -S y n d ik n l 7,u 
Kssen a. d. R lllir. Da dio fiir dio FoBtaetzung der 
Uc t o i l i g un g a a n  toi l  o zuBtaiullge Zochonbositzerver- 
Bantmlung in diesem Monat auafiillt, Bchliigt dor Vor- 
Ktond mit Rticksiclit darauf, daB dio Marktlage oino 
Krhóhung dor bisherigen Siitze niebt orfordort, den 
Mitgliodflzechon vor, die Sittzo von 80°/o fiir Kohlen, 
00 u/« fiir Koks und 80 0/0 fiir HrikottB auclt ftirOktobor 
hcizuhchaltcu. Dor Yorstaml wird indor im nilchBton 
Monat abzuhaltondon ZeehenbeBitzervorsnniniluhg dio 
naclitriigliche Genóhmigung diosos Yorgchlagos bc- 
antragen.

Oberschlesisohos RoUoisen-Syudlknt, Zabrze.
In der am U . d. M. abg&aUonon AufsiehtBrats- 

nitzung wurdon in Anbetrneht dos vorlibgenden gttnsti- 
geii Auftragsbestaiules, doa eingohendon atarkon Ab- 
rufea sowie der Festigkoit der Aualandaniiirkto dio fiir 
■luli 1909 fcBtgesotzten M i n d o s t p r o i s o  um 1 .J6 f. d. t 
erholit.

Yerein d eu tsch er  E isongioB eroion. — Der Yoroin 
liat auf soinor llauptvorsammlung in Drosdon zur 
Marktlage folgenden BcsehluB gafa l it: Dio nntor den 
llandelsgiclioreion vorgeńohimono Aussprache, dio 
uńtor einer erfroulicb grolien Zalil von 'roilneliniorn 
utattfand, ergab neben der allgemeinen Klage iiber 
ilic 1’nzulanglichkeit doa Yerkaufspreises doeli die 
1'utsaehc, dali dio lotzton Wochun eino unYerkennbare 
licBBerung der VorhaltnisBO góbracht haben, so dali 
die HolFnung auf oin lohnendca lTerhstgoaehiift durch
aus begriindet iat. — Auch boi der darauffolgenden 
' crsammlung der B a u -  und Ma a c b i  11 engiefioreion 
war dor allgemoino Eindruck der, dali dor Tiofstand iiber- 
wuiidon und eine Wondung zum lieaaeron oingetreten 
ist. Der lioachiiftigungsgrad hat aieli gohoben uml 
daa Anziohen dor Uohoiaonpreiae liilit dio baldigo Er- 
liiilmng dor GuBwaronpreise borechtigt eracheinen.

Yerband doutsclior Knitwaizworko, Hugon
i- W. — Dio Yerwaltung bcschloB, fiir dio Vor- 
Mufo fiir das ersto Yierteljahr 1910 einen 11111 5 
tur dio Tonne hf l l i oren P r e i s  und fiir Verkiiufo fiir 
dna zwoito Yiertel jahr 1910 einen 11111 10 hoheren 
I'reia zu fordern und die jetzigen Preiso nur noch bia 
zum 31. Dezember 1909 bestehen zu laaaon.

A ctien g ese liso lia ft C liarlottonhU tte In Jiiedor- 
Scbclden. Nach dem Berichtc des Yoratandea trug 
das abgclaufeno Gesehaftsjahr daa Geprago wirtachaft- 
liclien Nicdorgangos, inabeaondere auf dem Gobiote 
der Miaeninduatrie. Die Hesehaftigung lioli in allen 
Zwei gon viel zu wilnsehcn iibrig, und dio Preiao 
langton auf oinom lango niclit gckannton Tiefstando 
an. Der Umsatz ging daher von 9 456 501,20 J t im 
Jahro 1907/08 auf 6778338,07 J t im Berichtajahre 
zuriick. Dor durch die Auflósung des Roheisen- 
Ńyndikates hervorgorufeno freio Wettbcworb fiihrte 
zu einem rapiden Preiaaturz aller Roheisonsorten. 
l*io gemischten rhoinisch-westfaliaeheii Werke, dio 
zur Zeit der Hoclikonjunktur Abnelimor des Kyndikates 
geweaen, abor schon wahrend dea letzten Syndikatsjahres 
ala Kaufor auageblieben waren, traten mmmehr ais 
\ orkSufęr auf dem Markto a u f ,  don sio, nach den 
Auafabruiigcn des Boriehtes, durch auBerordontlich 
hillige Proiso fiir langfristige Abschlusso in YollBtau- 
digo Yorwirrung brachton. Ofen I stand wiihrend 
ileś ganzen GeschaftsjahreB im Feucr, wahrend 
Ofen II voin !9. Juli 1908 bis zum 15. Aj.ril 1909 
auBer Betrieb war. Dieser Ofen wurdo neu zuge-

stellt. Der Siegorlandor Eisenatoin-Voroiii beachlol! 
im Juli 1908, die Pordereinaehrankuiig auf 50 0/0 zu 
crltfJheu. * Die Grube BrDderbund dor Gosollschaft 
war abor mit dem I. Oktober 1908 ala SelbstYer- 
brauehor dieser EiuBĆhrSllkung nicht nielir unter
worfen, b o , dal! sie aus dem AnschluB an dio 
Charlottenhiltto Nutzon ziehen konnte. Dio Grubo 
bat aich auch im Berichtajahre weiter gut ont- 
wiekelt. Auf dem Bleclimarkto waren trotz bofriodi- 
gonder Beaehaftigung dio Preiao vollig unzureiehend. 
Die Boaehiiftigung dea Hamnierwerkea, doa Bandagen- 
walzwerkoa, dor Radaatzfabrik und dor mechanischen 
Werkstatt liol! zu wiinsehen iibrig; daa Martinwerk 
jialite aoino lOrzougung dom Bedarf der weiterver- 
arboitondon Botriobe an. Das Untornohmon lilieb von 
groBoron Botriobastorungen Yoraehont. Der Ausban dor 
Gasreinigung und dii! Bostrobnngon, dna llochofonwork 
mdgliclist fiir Kraftzwecko dor andoron Botriobe aus- 
zumitzen, wurden mit Erfolg weitor durehgefiihrt; 
die Gestohungakoston konnten daher erheblieh or- 
miiltigt werden. Die Zalil dor Arbeiter der Cliar- 
lottcnhiitto boliof sieli im Durchschnitt auf 740 
(i. V. 800); an Lolmon wurden 945 198,72*# bezahlt. 
Dor Fabrikationsgewinn oinschlioBlich 317 538 J l Yor
trag beliof aieli auf 1 122 094,06 dio Einnahme an 
Zinsen auf 4944,52 Da anderaoita dio allgemeinen 
Unkosten, Scliuldvor8chroibuiiggiinsen, Stouorn usw. 
268 070,98 14 erforderten und 284 911,28 J t  abgo- 
achrieben worden, ao stelit ein Reingewinn von 
574056,32.#  zur Yorfilguhg. .Nachdem Vorsehlage des 
Aufaichtsrates sollen von diesem Betrago 20260,73 Jt 
ais Gewinnantoile 1111 Aufaiehtarat und Voratand ver- 
gutet, 242 820^# ala Divideiulo (6 °/o gegen S"/# i. V.) 
ausgoschflttot und die Ycrbleibenden 310 975,59^45 auf 
neue Rechnung vorgetragen werden.

Actlon ■ Gesollscliaft Moggener Wal/.wcrk, 
Meggon i. W. — Nach dem Boriclito des Yorstaiides 
hiolten dio ungiinatigeii Yerhaltniaae dea Eiaenmarktes 
und besonders dio der reinen Walzwerko auch im ab- 
golaufenon Jahro an. Dio Yerkanfspreiae fiir dio von 
dem Untcrnohinen liergestellten Erzeugnisso gingen 
durebweg liocll weiter zuriick. Um den ohnebiu 
schon stark eingeschrankten Betrieb nur einigermaBen 
anfrecht erhalten zu kSnnon, war dio Gosellschaft 
nach dem Berichtc gendtigt, namontlieh Stabeisen 
und l'’einbleehe das ganze Jahr hindureh unter den 
Sidbatkosteiipreiaen abzugeben. Dagegen wurdo die 
I,age fiir Qualitatsaeliweil!stabeiaen im zweiton llalb- 
jahre inaofern fiir dag Unternolimen otwaa ertriiglieher, 
ala ea nach AuflSsung dea Itohoisenayndikates seinen 
Koheiaenbedarf voin 1. Januar 1909 ab zu einem an- 
geniessenon Preiao Yon den lliltten direkt kaufen konnte. 
I111 ersten Halli jahre muBten wegen Mangels an Auftriigen 
wiederholt Foiorschiehten oingelegt worden, wahrond 
im zweiton Ilalbjahro die Beschiiftigung durchgehenda 
Besser war. Wio dem Berichto weiter zu entnohmen 
iat, wurden an l'’ertigfabrikaton (Staheiaen, Pein- 
blochen, Draht und llufeison) 20 284 (i. Y, 22 501) t 
im Werte yoii 2 825 545 (3 364 3 0 8 ) .*  Y e rs a n d t .  Der 
Geaaintumsehlag betrug 3162 226 (3 789 979_) Jt. Fiir 
Neuanlagen wurden insgesamt G5 922,09 ..it Y e ra u s -  
gabt. Im Boricbtsjahrc wurdo auf dor Abteilung 
Carlshiitto dio altcre WalzenatraBo Yorlogt, teilwelae 
ernouert und mit einer modernen gchworen Dampf- 
masehine yersehcn; zwei Wirjnoflfen und ein neuer 
Kamin sind im Bau bogriffen. Dio Gewinn- und 
Yerlustrechnung zeigt cinergeits 93 172,IG oH Fabri
kationsgewinn, andorsoits 99 404,78 ,H allgemoino Un- 
koaten und 36 066,05 J l  Abschreibungen, so dali 
sich ein Yerluat von 42 298,67 J l  ergibt. Der Yor- 
stand sehlagt vor, den Arerluat aus den Ulickiageu 
zu tilgen.

Yorgl. .S tahl und Eisen“ 1908 S. 1119.
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Haspor Eison- uud Stahl work, Ilnspo i. TV.
...  Nach dom Horichte des YorstandoB daucrto dio
wenig crfrouliche Lago des Ęifemnarktos wahrend 
des ganzon abgolaufenen Geschaftsjahroa an. Die Ab- 
nelimer beobachteten dio grolite Znriickhaltung, in- 
folgodessen war der Geschaftsgang sc.liloppend, und 
grollore Abschlusse, die don Bedarf yon mehroren 
Monatcn flbersehritton, wurden kaum gotiitigt. So- 
wolil dioim iorpolitisehen Yerbaltnisse ais auch dio 
Bosorgnis vor pinem Krioge zwischon Oesterrcich-Uu- 
garn und Serbion in Yorbindung mit dor Fureht vor 
weiteron politischen Verwickliingen, insbesondere aber 
dio Auflosung des Kolioisen-Syndikates wirkton nn- 
giinstig auf dio Stimmung der Kaufer ein. Die leie.hte 
Besserung im Herbst 1908, dio hauptsachlich in einem 
goringen Anziohen der Stabeiscnproise zum Ansdruck 
kam, war nur von kurzer Danor. Die schon orwiihnto 
Auflosung des Itobeison-Syndikates verBchlochterto dio 
Marktlago noch woitor, und der durch don freien Wett- 
beworb in Kobóison heryorgerufono Kanipf machto 
jodo Besserung unmSglich. Dio andauerndc UnObęr- 
sichtlicbkoit dos Marktes, das Daniederliogen dor Bau- 
tatigkeit und ferner dio goringe Aufnahniefiihigkeit 
des auslandischen Marktes fiihrton ein grdlieres Naeh- 
lassen des Yerbrauchea in Formeisen lierhei, so dali 
das Untomohmen wahrend dos ganzen .lalires auf 
seiner Trilgerstraflo don Betrieb einscliranken inulite 
und trotzdem eine Erhohung der Tragcrvorrate niclit 
Yerhińdorn konnte. Das Walzdraht-Syndikat war wiih- 
rend der Boriehtszeit in dor Lago, die DralitstraBon 
des Werkes — wenn au<'li zu gedrOckton 1’roisen — 
nach .Mailgabo der Beteiligungszilfer ziomlich gut zu 
beschaftigen. Der Gesellscliaft war es woitor mog- 
licli, Auftriige in Staboisen in befriedigondem M a lic 
zu erhalten, doch gingen dic Stabeiseiipreiso wahrend 
des ganzen Jalires zurOck und erreichten einen in 
Anbetrncht dor Itohśtoffproiso noch nie dagewesenen 
Tiefstand, ao dali sieli fiir die Gesellscliaft Yorluste 
ergoben haben wilrden, wenn niclit durch Erweiterung 
und Ycrbosserung ihrer Betriebseinrichtungen eine 
nicht uncrbobliclie Verminderung der Selbstkosten 
eingetreten ware. In geringom .Mafio trug hierzu

auch dio durch das Rhoinisch-Westfalise.he Kolilen- 
Syudikat vorgononimpne Herabsetzung dos Preiaes fiir 
Ilocbofenkoks ab I. .lanuar d. .1. um 2„* f. d. t bei,
— Unter den gescliildorten Umstandon verdankt das
Untomohmen das mit Riicksicht auf die schlcchteii 
.Marktverbaltnisse noch befriedigende Ergeb nis in dor 
llauptsacho den ab 1. .lanuar d. .1. erzielten Ueber- 
schiissen. Der Betriebsgewinn des abgolaufenen Jahrcs 
beziffort sich unter EinscliluH von 138 4 9 4 ,9 3 ^  Yortrag 
auf 2 0B8 376,32 Nach Abzug von 583 159,65 Jt allge- 
meinpii Unkosten und 496 075,08 -,*! Ziiisaufwondungeii 
yerbleibt oin Robgewinn von 1 0 3 9 1 4 1 ,5 9 ^ . Fiir Ab- 
schreibungen sollen 637 893,15*4! verwendet werden, 
mithin ergibt sich ein Ileingewinn von 401 248,44 .,4?. 
Der Aufsichtsrat sc i.iiigt vor, von diesem Betrago 
25 0 0 0 dem llocbofenerneucrungsfonds zuzuweisen,
49 265,15«.<! '1'antiemen und 19000 * Belohnungen an 
Beamto zu vertoilon, 250 000 (5°/o gegen 71 /a °/o
i. Y.) Dividende auszuschutten und 57 983,29*4! auf 
neue Rechnung Yorz.utragcn. Der Gcneralvbrsanilri- 
lung soli ferner yorgescblagoń werden, zur Rógolung 
der finanziellen Yerbaltnisse der Gesellscliaft das 
Aktienkapital um 5 000 000.,* zu erhohen. — Ueber 
don Betrieb dea Werkes entnehnion wir dom Bericlito 
noch Folgondos: Auf dem II o o h o f e n w o r ke stan-
don alle drei Hochofen bis zum 23. Dezember 1908 
im Fouer. An diesem Tage wurde ein Ofen ausge- 
blasen. Der Betrieb d c s S t a h l -  und W a l z w c r k e s  
Ycrlief ohne wesontliche Storungen. Im Beriehtsjahre 
wurde eine nouo Kupolofonanlngo errichtet und. mit 
dom Bau einer scchsten StabeisenMralie bogonnen. 
llergostollt wurden 197 673 (i. V. 205 393) t Roheisen, 
150002 (145888) t Rohblocke und 141060 (139 737) t 
W alzwerkserzeugnisse. Dor Gesamtumsatz belief sieli 
auf 17249892 '(19 889 581) *4, die durchschnittliclie 
Arboiterzahl auf 1653 (1649) Mann.

Lo (iallals-Metz & Cie., Ełch boi Luxembnrg.
— Die Firma bat auf ihrem neuen E l e k t r o s t a l i l -  
wor k in Dommeldingen zwei Oefen nach dem System 
RSchling-Rodenhauser dem Betrieb mit yollem Erfolg 
iibergeben.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Yereinsbibliothok sind olngegangen:
(Die E lasender sind durch * bezeichnet.)

Berichte des Central-Yerbandes* der Preufiischen 
Dampfkessel- Uebericachungs- Yerćine iiber das Ge- 
sęhuftsjahr 1908/09. Frankfurt a. O. 1909.

Bericht Uber das zw eiłe  und d ritte  Geschdftsjahr (der) 
Gescllschaft f iir  wirtschaftliche Ausbildung, e. V., 
zu F ra n k fu rt a. M. Frankfurt a. M. 1905 und 1906. 

Bericht Uber die Yerwaltung der Schlesischen Eiseti- 
und Stahl-Berufsgenossenschaft* fUr das J a h r 1908. 
(Breslau 1909.)

B ulletm  o f  the B ureau* o f  Labor. Nr. 72—81.
Washington 1907—09.

Geschiiftsbericht, FUnfzehnter, des Braunschweigischen 
D am pfkessel- Oeberwachungs- Yereins* vom Jahre  
1908. Braunsehweig 1909.

Ferner
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noch folgendo G eschenke:
X X XVI. Einsender: B a d i s c h e  G e s e l l s c l i a f t
z u r  U e b e r w ac l i  u n g y o n  D a nip f  k o  s s e l n  in 

Mannheim.
Gesellschaft, Die Badische, zu r  Uebertcachung von 

D am pfkesseln von 1866 bis 1906. Mannheim (1907).

§ Yergl. „Stahl und Eisen1* 1908 S. 712; 1909
S. 1464.

1’ i o t z s e h ,  F r.: Anleitung zu r  statischen Berech-
nung und zum  E n ticu rf freistehender Kamine. 
2 Teile. Mannheim 1908.

ferner
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XXXVII.  Einsender: D a m p f k e s s e l  - U e b e r -
w a c h  un g a - V e  r e i n D o r t m u n d  zu Dortmund.

9 Yorsehiedeno Jahreaberichte des Yereins.

Aenderungen in der Mitgllederlisto.
Baffrey, Louis, Ingenieur, Carouge, Schweiz, Route 

de St. Julien 36, Yilla „Leg Glycines“.
Bresina, R ichard, Direktor dor llnnnoyerschen Eiaen- 

gielierei, A.-O., ilisburg bei Itannoyer.
Foss, Theodor, Chief-Engineor, Kuokalla, Finnland, 

Suuri tie, Yilla Fosa.
Hummelbeck, Otto, Oberingenieur d. Fa. Poetter, G. ni. 

b. n ., Dlisseldorf, Huttenstr. 79.
K ahuert, ®r.=3'HV Paul, Stalilwerkaassiatent, Kónigs- 

liiitte, O.-S., Teinpelstr. 3.
Wolff, Giov. Giac., Genua, Italien, Casella Postało No.722.
Zolling, K u rt, S ip l.^ n g ., Betriebsassistent des Elek- 

trostablwerks der Friedenslńitte, Friedenshutto, t).-S.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Ilerter, Emil, llfitteningenieur, i. Fa. Sieg-Rhciniscbc 

Chamotte- u. Dinaswerke, G. ni. b. U., Niederdollen- 
dorf a. Rhoin.

Strack, A dolf, Bankdirektor, Reprasontant der 0c- 
wcrkschaft Deutschland, Metz.


