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D er G iro d -O fe n  und  die elektrischen Schm elzw erke  
System Paul G irod .

(Nach einer Besichtigung der Anlagen zu Ugine, Savoyen.)

Yon P rof. Geh. R eg.-R at D r. W . B o r c l i e r s  in Aachen.

A  uf allen Sondergehieten der chemischen und 
^ *■ m etallurgischen P raxis, welche grofie elek
trische Oefen zur erfolgreichen Durchfiihrung 
neuer oder zur Vervollkom mnung alter Y er
fahren yerlangten , vo llzog  sich die Entw icklung  
der elektrischen Oefen in ziem lich iiberein- 
stimmenden Bahnen. D ie Sorge um das Ge- 
lingen des neuen Verfahrens liefi aus den m eist 
mit sehr prim itiven H ilfsm itteln zusammen- 
gesetzten  Versuchsofen v ie le  recht g e istvo ll 
durchgefuhrte Bauarten entstehen, w elche jedoch  
fast ausnahmslos den B ew eis lieferten , dafi eine 
w esentliche Vorbedingung fiir den E rfolg des 
Betriebes in der grofitm ogliclien Einfachheit der 
Apparatur zu suchen ist. D ie Kenntnis des 
Verhaltens der in F rage kommenden Baumate- 
rialien an sich, besonders beziiglich ihrer L eit- 
fahigkeit bei hohen Temperaturen, aber auch 
hinsiclnlich ihrer Reaktionsftthigkeit unterein- 
ander und gegen  die B estandteile der Ofen- 
beschickung war und is t heute noch ebenso 
m angelhaft, w ie die Kenntnis der L eitfahigkeit 
der E rze, M etalle, Zwischenerzeugnisse und 
Schlacken im Schmelzflufi; je  einfacher also die 
Bauart, desto geringer die Zalil der unsicheren  
Faktoren.

Ganz besondere B eachtung yerdient dieser 
Grundsatz bei der W ahl und dem Bau eines 
Ofens fiir die E rzeugung von Stahl auf elek- 
trischem W ege; denn in dem Hauptbestandteile 
des Stahles, dem E isen, haben w ir mit einer 
Substanz zu rechnen, welche oberhalb ihres 
sehr hohen Schm elzpunktes eine so grofie 
Afiinitat zu eben den Elem enten hat, welche 
aus den Rohstoffen entfernt werden sollen, dafi 
die Aufgaben, einerseits die Raffinationsm ittel 
durch entspreehend hohe E rhitzung auf das 
Maximum ihrer R eaktionsfahigkeit zu bringen, 
anderseits das E isen von diesen Reaktionen ent- 
weder auszuschliefien oder so daran teilnehmen  

X LY .»

zu lassen, dafi es m it m oglichst geringen Ver- 
lusten im Enderzeugnisse erscheint, und endlicli 
das Ofenbaumaterial so zu walilen und anzu- 
ordnen, dafi, wo seine Beriihrung mit der Eisen- 
schm elze nicht zu yermeiden is t, die Einwirkung  
auf den Gang und die E rzeugnisse des B e
triebes keine nachteilige wurde, von yornherein  
manche Schw ierigkeiten in A ussicht stellten .

W enn ich vor seclis Jahren* bei Besprechung  
der mit E lektroden arbeitenden Oefen noch 
sagen konnte, dafi ein einfacherer Ofen ais der 
H e r  o u l t-O fen  kaum denkbar sei, so mufi ich 
dies heute dahin berichtigen, dafi in bezug auf 
Einfachheit der B auart und des B etriebes, also  
auch hinsichtlich der Gewahr grofiter Betriebs- 
sicherheit bei hochster L eistungsfah igkeit der 
H e r o u l t - O f e n  heute von dem G i r o d - O f e n  
ubertroffen ist.

So w eit entfernt ich davon bin, die Ver- 
dienste H eroults mit der eben aufgestellten  Be- 
hauptung und mit den nachfolgenden Ausfiihrun- 
gen zu schmalern, so sehr halte ich mich gerade 
in meiner E igenschaft ais Professor der E lektro- 
m etallurgie und ais V erfasser mehrerer W erke  
iiber E lektrom etallurgie und H uttenw esen fiir 
yerpflichtet, die durch die Fortschritte der 
Praxis und durch die Erfahrungen der w issen- 
schaftlichen Versuche meines eigenen Labora- 
toriums iiberholten Anschauungen alterer Ent- 
wicklungsperioden der elektrom etallurgischen  
Technik offentlich richtigzustellen . Nachdem  
ich die V orziige des Girod-System es schon bei 
Versuchen in meinem Laboratorium erkannt 
hatte, bin ich mit besonderer Freude mehr- 
maligen Aufforderungen des Hrn. D irektor  
P a u l  G i r o d  gefo lg t, vor etw a zw ei Jahren  
seine a lte Fabrik, die W erke der S o c i e t e

* Yorgl. B o r c l i e r s :  „Elektro
III. Auflage 1903, S. 536 u. f.

AIetaliurgio“,
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A n o n y m e  E l e c t r o m e t a l l u r g i q u e  P r o c e d e s  
P a u l  G i r o d  und in diesem Sommer seine neue 
A nlage, die Stahlw erke der C o m p a g n i e  d e s  
F o r g e s & A c i ś r i e s E l e c t r i ą u e s P a u l G i r o d .  
beide z u - U g i n e  in S a v o y e n ,  zu besiclitigen  
und die Ergebnisse meiner Beobachtungen riickhalt- 
los fiir meine Vort,r!ige und Lehrbiicher zu ver- 
wenden. Da aber in diesem und dem niichsten 
Jahre die Herausgabe einer N euauflage meiner 
inetallurgischen Lehrbiicher nicht in A ussicht 
genommen ist, so mochte ich die darin ent- 
haltenen Angaben iiber E lektrostahlSfen durch 
einen Sonderbericht nicht nur iiber das auf den 
G irod-W erken Gesehene, sondern auch iiber die 
in kleinem MaBstabe in meinem Laboratorium  
mit 36 K w -V ersuchsofen gesam m elten Erfahrun- 
gen ergilnzen.

D er G i r o d - O f e n *  ist, w ie ich oben schon 
andeutete, der einfachste der heutigen, betriebs- 
fiiliigen, elektrisclien Stahlofen, einfacii in der 
B auart, einfach im Betriebe, in kleinem MaB
stabe ais Laboratorium sofen mit prim itivsten  
M itteln ausfiihrbar, in groBem MaBstabe, vor- 
liluflg ais 300- und 1200  Kw- Of e n ,  in voll- 
kominenster W eise ais kippbarer Schm elz- nnd 
Raffinierapparat konstruiert und in allen diesen 
Formen mit bestem E rfolge angewandt. In dem 
Ofen sind W iderstands- uud Lichtbogenerhitzung  
derart kombiniert, daB das zu erschm elzende 
M etali den einen P o l, ein von oben senkrecht 
in den Ofen eingefiihrter Kohleblock oder 
mehrere parallel geschaltete K ohlebiocke den 
Gegenpol bilden. D as Metali is t von einer 
elektrolytisch leitfilhigen Schicht geschm olzener, 
m eist basiseli gehaltener Raftinicrschlacke be- 
deckt, in w eicher man dio Zuschlilge lost, mit 
denen man auf die Yerunreinigungen des Eisens 
einwirken w ill. Zwischen Schlacke und Kolile- 
polen gehen Lichtbogen iiber. W enn nun in  
diesen Lichtbogen auch die Hauptwarmemenge 
erzeugt wird, so kommen fiir den W ilrmeumsatz 
ferner in B etracht die Schlackenschicht auf dem 
Metali und nicht zum w enigsten das Metali 
selbst; denn die A rt und W eise, w ie dieses an 
der Strom leitung teilzunehmen gezw ungen wird, 
macht nicht nur die Schlackenschicht, sondern  
auch das Metallbad selbst zu beachtenswerten  
Erhitzungswiderstanden. In  d e r  T a t  l i e g t  
i n  d e r  A r t  d e r  E i n s c h a l t u n g  d e s  z u  
s c h m e l z e n d e n  u n d  r a f f i n i e r e n d e n  M e -  
t a l l e s  in de n  S t r o m k r e i s  d e r  K e r n p u n k t  
u n d  cl e r p r a  k  t i s c h e E  r f  o 1 g  des Girodsciien 
Erfimlungsgedankens. D iese Schaltung is t aus 
der nebenstehenden schem atischen D arstellung  
des Girod-Ofens (Abbildung 1 und 2) ersichtlich. 
Hierin ste llt  A die Kohleelektrode dar, S die 
Schlacke, M das fliissige Metallbad, C die aus

* Y ergl. „Stahl und Kisen“ 1908 S. 1823, 1909
S. 468.

gleichem Metali bestehenden festen Kontakt- 
stiicke, durch w elche das zu schm elzende Metali 
ais eine der Eiektroden des Ofens in den Strom
kreis eingescbaltet wird. W esentlich fiir dieses 
Schm elzverfahren ist, daB diese Kontaktstiicke in 
der Nilhe der Peripherie des Schmelzherdes 
angeordnet sind, und daB jeder der Kont.akte 
so bemessen is t, daB er nur einen bestimmten 
T eil der Gesamtstromstilrke ohne starkę Erwilr- 
mung, also auch ohne starkę Erhohung seines 
W iderstandes zu leiten verm ag. Infolge dieser 
knappen Abmessungen der Kontaktkorper wird 
jeder derselben zu einem Strom verteilungs- 
regulator, und der Gesainterfolg der so gewilhlten 
Dimensionierung und Anordnung der Kontakt
korper ist eine yollkommene GleichmilBigkeit 
der Durchstromung des M etalles von den elek- 
trisciien Entladungen, 
und zw ar in radialer 
Richtung zw ischen der 
zentral angeordneten  
K ohleelektrode und 
dem iluBeren Rande 
des geschm olzenen Me- 
tallbades. E ine solche 
Gleichm UBigkeitinder 
V erteilung der elek- 
trischen Entladungen  
durch das Metallbad 
hat aber nicht nur eine 
GleichmilBigkeit in der 
E rw ilrm ungzurFolge, 
sondern es entstehen  
bekanntlich auch me
chanische Bew egun- 
gen bei dem Umsatz 
elektrischer E nergie in W arm e, und es ist 
natiirlich gerade fiir die Entfernung der letzten  
R este von Y erunreinigungen des zu raffiniereu- 
den M etalles von groliter W ichtigkeit, daB auch 
diese mechanischen B ew egungen lebhaft und 
gleichmilBig gesehehen, daB vor allen Dingen  
die erzeugten  Fliissigkeitsstrom ungen die B il
dung von stagnierenden Siimpfen an irgend- 
welchen Stellen des Schm elzherdes ausschliefien. 
Ein Blick auf das Schema in Abbild. 1 und 2 
wird jederinann uberzeugen, daB diese Bedingung 
in ebenso vollkommener W eise in dem Girod- 
Ofen erfiillt wird, w ie in den elektrodenlosen  
Induktions- und Transform atorofen; aber vor 
dieser K lasse von elektrisclien Oefen hat der 
Girod-Ofen w ieder den V orzug, daB er auch 
die E rhitzung der R affinierschlacke auf die zur 
schnellen und sicheren W irkung der Oxydations-, 
besonders der Entphosphorungs- und Ent- 
schw efelungsm ittel erforderliche Temperatur 
bringt, indem die zw ischen den oberen Elek- 
troden und der Schlacke erzeugten  Lichtbogen  
die letztere  auf nahezu Lichtbogentemperatur 
bringen. Dam it sind in dem Girod-Ofen die

Abbildung 1 und 2. 
Schematische Darstellung 

des G irod-Ofens.
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so macht sieli von vornherein durcli 
dio ganze Masse ein A ufblitzen kleiner 
Lichtbogen bemerkbar; der Strom geht 
von der mittleren Spitze des Haufens 
nach allen Richtungen sofort bis zum 
Boden desselben, was noch durch dio 
U nregelm aBigkeit der L agerung der k le i
nen und groBen M etallstiicke begiinstigt 
wird. In auffallend kurzer Z eit, mit 
groflter Gleichm aBigkeit, sinkt das Me
tali in sich zusammen, ohne daB kalte  
M ctallteile auf der Sohle haftem! zuriick- 
bleihen. Es is t dies ein nicht zu unter-
sebatzender Vorteil fur die Erhaltung
der Sohle des Schmelzherdes.

Nach dem eben G esagten wird d er
Abbildung 3 bis 5. B a u  d e r  b is  j e t z t  in B e t r i e b  be -

Girod-Ofen. f i n d l i c h e n  G i r o d - O e f e n  aus den
nachstehenden Abbildungen leicht ver-

st&ndlich sein. Abbildung 3 ,  4 und 5 zeigen die Einrichtungen  
eines 2 ‘/ 2-t-O fens, Abbildung G, 7 und 8 diejenigen eines 10- bis 
12 '/sj-t-Ofens. D ie w ichtigeren Abmessungen des H erdes und der 
Elektroden sind in den Skizzen  angegeben. Zu bemerken bliebe 
yielleicht nur noch, daB die voin Boden aus in den Herd ein-
gefiigten Anschluflstiicke aus reinem Flufieisen und zw ar so her
geste llt sind, daB die aus dem Ofen hervorragenden Enden dieser 
B locke mit W asser gekiihlt werden konnen. D ie Kulilung wird nur 
so w eit getrieben, daB die B locke auf einigermafien gleiehm aBiger 
Temperatur und damit auch gleicher L eitfiihigkeit, also gleicher Durch-

Abbildung 6 bis 8.
12 ‘/a - 1 - Girod - Ofen.

lassigkeit fur den Strom , erhalten  
werden. W enn auch die in das 
M etali hervori-agenden Enden der 
Kontaktkorper wahrend des Betriebes 
abschm elzen, so bringt dies keinen 
Nachteil mit sich. D ieses Abschmel
zen erfolgt meist nur bei der ersten  
Charge. Nachdem sich ein Gleich- 
gew ichtszustand zwischen der Kiihl-

Vorziige des Heroult- 
Ofens und der Trans- 
formatorofen yereinigt.

Nocli ein w esent- 
liclier V orzug des Gi- 
rod-Ofens vor anderen 
Eleklrodenofen koinmt 
bei der Y e r w e n d u n g  
k a l t e  r B e s c h i k -  
k u n g  (E isenschrott) 
zur G eltung. Das B e
schicken der elektri
schen Oefen geschieht, 
sofern nicht flussiges 
Materiał zur Y erw en
dung kommt, in der 
W eise, daB man nach 
Hochziehen der obe
ren Elektroden den 
feineren Schrott ein- 
schaufelt und das 
grobere M ateriał da- 
zwischen w irft, so daB 
ein m eist nach der 
Mitte hin sich etwas 
erhohenderHaufen von 
M etallabfallen im Ofen 
liegt. Senkt man nun 
die oberen Elektroden  
des Girod-O fens auf 
diesen M etallhaufen,
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wirku ng an dem Ende der Kontaktkorper und der 
im Schmelzherde erzeugten W arme eingestellt hat, 
bleiben diese Korper auch bei allmithlicher Ab
nutzung der A uskleidung in liinreichender Liinge 
erhalten, um die neuen Ofenbeschiekungen stets  
sofort w ieder in den Strom kreis einzuselialten. 
D ie Menge des von diesen Blocken abschm elzen- 
den M etalles is t eine so geringe, und d ieB ein h eit  
des M ateriales der Korper is t eine derartige, 
daB eine bem erkenswerte Verilnderung der Zu- 
sam m ensetzung in dem geschm olzenen Metalle 
niemals dadurch verursacht w ird. Man kann 
also unmittelbar hintereinander die verschieden- 
sten Eisensorten erschmelzen.

D e r  B e t r i e b  d e r  G i r o d - O e f e n  is t von 
der Natur des Rohm ateriales w enig abhangig.

S ie konnen kaltes, also festes, M etali aufnchmen 
oder auch fliissigen E insatz. Ueber die A rt des 
Einbringens kalten, festen M etalles is t schon oben 
bei der Besprechung des Arbeitsprinzipes und 
der Y orziige des Girod-Ofens das N otige gesagt 
worden. D ie Oefen erhalten nicht sofort die 
ganze Menge der Beschickung, jedoch wird nach 
Entleerung eines Ofens gleich  der groBere T eil 
der neuen Charge eingeschaufelt bezw. ein- 
geworfen. Ist diese M etallm enge niedergeschmol- 
zen, so wird der R est des noch vor dem Ofen 
liegenden E insatzes nebst dem ersten P osten  der 
Zuschlage nachgesetzt. Nehmen wir ais B ei
spiel den Betrieb eines kleinen Ofens, so erhalt 
derselbe 2 0 0 0  bis 2 5 0 0  kg E isenschrott und 
ais erste Raffiniersclilacke etw a 8 0  kg  gebrannten  
Kalk und 22 0  bis 250  k g  oxydisches E isenerz. 
L etzteres dient neben den schon mit dem E isen
schrott eingebrachten E isenosyden ais Oxydations- 
m ittel fiir die Yerunreinigungen, wahrend der

Kalk die Verschlackung der ja  m eist sauer re- 
agierenden Oxyde derVerunreinigungen des Eisens 
zu ubernehmen hat. D as Einschm elzen des Me
talles nebst den ersten rafiinierenden Zuschlagen 
erfordert 4= */2 bis 5 Śtimden. Nach Erschopfung 
und Entfernung der ersten Schlacke wird je 
nach dem durch Proben leicht zu ermittelnden 
R einheitsgrade des M etalles noch eine zweite  
oder dritto aus Kalk uud Eipenerz bestehende 
Schlacke gegeben, nach dereń Entfernung das 
Metallbad mit einer geringen Menge (30  bis
10 kg) gebranntem K alk gewissermafien ab- 
gespiilt wird. D ie w eitere Behandlung des soweit 
gereinigtcn E isens richtet sich natiirlich im 
wesentlichen nach den etw a noch vorhandenen 
und durch Eisenoxyd und K alk nicht zu ent-

fernenden Verunreinigungen und nach den An
forderungen an das zu erschmelzende Metali. 
Je nach diesen Umstanden werden nun desoxy- 
dierende und sonstw ie noch reinigend wirkende 
Zuschlage, zum B eisp iel Ferro-M angan-Silizium, 
Ferro - Aluminium - Silizium , Ferro - Mangan - Alu- 
minium-Silizium, gegeben, wahrend fiir Zwecke 
einer eventuell erwiinschtenRuckkohlungentweder 
Zuschlage von reinem schwedischem Holzkohlen- 
eisen, oder ron einem auf dem W erke selbst erschmol- 
zenen, reinen, kohlenstoffreichen Eisen gegeben  
werden. F iird ieH erstellung vonSpezialstahlsorten  
werden je nach den Anforderungen an dieselben zum 
SchluB Legierungen des E isens mit N ickel, W olf
ram, Chrom und anderen M etallen zugeschlagen.

Es is t nicht der Zweck dieser Veroft'ent- 
lichung, auf die W irkung der verschiedenen Raffi- 
nations- und L egierungsm ittel einzugehen. Hier- 
iiber stehen aufklarende Yeroflentlichungen von 
anderer Seite in A ussicht.

Abbildung 9. 12'/s - 1-G irod-Ofen in Ugine.
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D ie Gesamtdauer von Beginn des Einschmel- 
zens bis zum VergieBen des fertigen E isens oder 
Stahles betrilgt bei kleinen w ie bei groBen Oefen 
im H ocbstfall acht Stunden, unter der Yoraus- 
8etzung, daB ein ziem lich unreines Rolunaterial 
vorliegt. S teht reineres Schm elzgut zur V er- 
fiigung, so verringert sich natiirlich besonders 
die Oxydationsbasis entsprechend der Reinheit 
bis auf etw a drei V iertel an Zeit und Kraft.

D ie kleinen Oefen arbeiten mit W echselstrom  
von etw a 300  Kw bei Spannungen von 60 bis 
65 V; die groBen Oefen mit Stromen von 900

die Sclilacke hier allmilhlich einfriBt. Nacli 120  
bis 160 Chargen wird auch eine R eparatur der 
Sohle erforderlich, von dereń Gesamtstilrke dann 
etw a 100 mm abgenutzt sind. D iese Angaben  
beziehen sich auf die Verwendung festen, kalten  
M ateriales. B ei flttssigein E insatz hat ein Ofen 
schon 20 0  Chargen ohne groBere R eparatur aus- 
gehalten. Starkerer Abnutzung sind die Ofen- 
deckel ausgesetzt. Sie miissen bei den kleineren  
Oefen schon naeh 25 bis 30 Chargen, bei den 
groBeren nacli 20  bis 25 Chargen frisch ver- 
kleidet werden. D a, w ie aus Obigem liervor-

geht, m eist basisch geschm olzen wird, so ist 
natiirlich auch die A uskleidung der Oefen aus 
solchem M ateriał (gebranntein Dolom it) zu wilhlen. 
D i e s o n s t i g e n  O f e n t e i l e :  Elektrodenhalter, 
K ontakte, lle ta llm an tel und dergl. sind nur sehr 
geringer Abnutzung ausgesetzt; sie brauchten 
bei den bis je tz t  in Betrieb gesetzten  Oefen noch 
nicht erneuert zu werden.

A u f den W erken zu U gine wird fast aus- 
schliefilich E i s e n s c l i r o t t  v e r a r b e i t e t ,  w el- 
cher, w ie oben schon angedeutet, kalt, also in 
festem  Zustande, in den Ofen eingeworfen wird. 
Es wird nicht nur S c h m i e d e i s e n -  und S t a h l 
s c h r o t t  verarbeitet, sondern i n beschranktem ITaBe 
auch G u B e i s e n s c h r o t t .  D ie durchschnittliche 
Zusammensetzung des verarbeiteten E isens lieg t  
in den folgenden Grenzen:

C . . . 0,40 bis 0,50 "/o S . . . 0,06 his 0,09 °/o
Si . . . 0,15 „ 0,25 „ P . . . 0,08 „ 0,10 „
Mn . . 0,50 „ 0,70 „

Abbildung 10.

Abstich oinos 12‘/2- 1-Girod- 
Ofens in Ugine.

bis 10 0 0  Kw bei 70 bis 75 V Spannung. Unter 
Beriicksichtigung eines Abbrandes von etw a 10 
bis 11 °/o der Beschickung kommen som it auf 
die Tonn.e erschm olzenen Stahles in kleinen Oefen 
1000 bis 1200  K w-Stunden, in groBen Oefen 
800 bis 900  Kw-Stunden.

D e r  E l e k t r o d e n r e r b r a u c h  belauft sich  
auf 12 bis 15 k g /t  fertigen Stahles. Hierin sind 
nicht nur der Abbrand, sondern auch die Elek- 
trodenresto eingeschlossen , welche mit Riick- 
siclit auf die Erhaltung der Elektrodenhalter 
verbleiben miissen. Es lassen sieli diese R este  
ja  zw ar fur mancherlei Zwecke noch verwenden, 
jedoch sind sie, um nicht zu gunstige Zahlen zu 
geben, in obigen Elektrodenverlust miteinbezogen.

D ie  H a l t b a r k e i t  d e r  O f e n  a u s k l e i 
d u n g  is t eine ziem lich groBe; Sohle und Seiten- 
wandungen halten mindestens 80 Chargen ohne 
jede Reparatur aus. Hiernach macht sich meist 
eine Reparatur der Seitenwande erforderlich, da
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D ie E r z e u g n i s s e  sind Stiihle der verschie- 
densten Qualitaten, von K o h l e n s t o f f s t a h l  fiir 
Eisenkonstruktionen der verschiedensten A rt bis 
zu den f e i n s t e n  Sp  e z i  a i s  t a li 1 e n , darunter 
besonders W e r k z e u g s t a l i i ,  und endlich auch 
S t a h l  f o r  mg u 6. D ie folgenden Zahlentafeln 1 
und 2 geben eine Uebersicht iiber die Zu
sam mensetzung der Hauptfabrikate des W erkes:

gende: Ein k l e i n e r  2 ‘/ a - t - O f e n  einschliefi-
lich der R egulatoren fiir die Elektrodenbewegung, 
der M efiinstrumente, der Kipprorrichtung und 
des M otors zum Kippen und der L eitung bis 
zur Dynamomaschine und dem Transformator 
(unter der Y oraussetzung, daB das Maschinen- 
liaus unmittelbar an das Ofenliaus angebaut ist) 
kostet etw a 15 0 0 0  Fr. Ein g r o f l e r  1 0 - b i s

Abbildung 11. Alto Anlago in Ugine fiir Heratollung von Ferrolegierungen.
I =  H aupte lngang. 2 =  K lem pncrcI. 3 =  Raum zum S orticrcn  der M etalle. 4 =  Spelscraum . 5 — Rohstoflflager fUr das altc 
HGttcnwerk. 6 — WerkstUttci. 7 =  A nklcideraum . 8 =  W erkm elster. U — Y erpaekungsraum . 10 =  F allha inm er 1000 kg.
II  =  W erkm eister. 12 =  Raum  zu r M ontage der E lektroden  13 =  R epara tu rw erksta tte . 14 =  W erksta tte  zur Y orbere itung  von 
G raphlt. 15 =  Bureau. 16 — T ransfo rm atorhalle . 17 =  O fenhallc. 18 =  B cdeck tcr H ofraum . 19 — O fenhalle. 20 =  Trans- 
form atorhalle . 21 =  L ager raum  fiir E U enleglerungen. 22 =  B edcckter Ilofraurn . 23 — H alle fiir d ie  alten  O efen. 24 j=  Tur- 
b lnenhalle . 25 =  L adehalle. 26 =  RohstofTlager fu r das neue H iittenw crk. 27 =  Leltungsrohron . 28 == Schornstein  von 35 m H ohe. 
29 =  G raphitlager. 30 — S chornstein  von 50 m llohe . 31 =  E lek trodcn lager. 32 =  O fenhalle. 33 — Raum  zu r H erste llung  der

E lek troden . 34 =  H olzschneidem uhle. 35 =  G raphitlager.

Zahlentafel 1. S p e z i a l a t i t h l e .

Nr. EISen- c SI Mo S P Cr Ni
ftchafteu

1 aelir weich 0 ,0 7 9 0 ,1 0 6 0 ,2 0 5 0 ,0 1 5 0 ,0 1 2 _ _
2 woich 0 ,2 3 6 0 ,1 8 0 0 ,4 3 1 0 ,0 1 2 0 ,0 1 0 — —
3 mittetweich 0 ,2 8 3 0 ,2 0 8 0 ,4 3 0 0 ,0 1 4 0 ,0 1 0 — —
4 m ittelhart 0 ,3 8 8 0 ,1 5 5 0 ,3 4 2 0 ,0 1 1 0 ,0 0 9 — __

5 mittelhart 0 ,4 6 3 0 ,2 0 4 0 ,4 6 3 0 ,0 1 0 0 ,0 1 6 — —

6 hart 0 ,5 9 5 0 ,1 9 8 0 ,3 0 2 0 ,0 1 7 0 ,0 0 5 — —

! 7 Nickel 2 % 0 ,0 7 6 0 ,0 9 5 0 ,1 0 1 0 ,0 1 4 0 ,0 1 0 — 2 12
: 8 Nickel 3 °/o,

woich 0 ,0 6 0 0 ,1 2 3 0 ,2 0 9 0 ,0 1 3 0 ,0 0 7 — 3 ,4 7
9 Nickel 3 °/o,

liart 0 ,3 6 4 0 ,1 4 4 0 ,4 3 5 0 ,0 1 2 0 ,0 1 5 — 3 ,41
10 Nickel 5 °/o,

woich 0 ,1 3 4 0 ,1 4 8 0 ,3 7 5 0 ,0 1 6 0 ,0 1 3 — 5 ,2 5
11 Nickel 5 o/o,

mittolwoich 0 ,2 5 0 0 ,1 5 7 0 ,4 1 4 0 ,0 1 0 0 ,0 1 5 — 5 ,0 8
12 Nickol-

Ch roni 0 ,4 2 0 0 ,1 9 9 0 ,5 0 0 0 ,0 1 0 0 ,0 0 9 0 ,7 7 2 ,5 3

Die K o s t e n  d e r  G i r o d - O e f e n  und voll- 
standigen Schmelz anlage n sind annilhernd fol-

Zahlentafel 2. We r k z o u g a t i l h l o .

C Si Mn s P Cr NI Wo

1 ,2 2 3 0 ,1 6 8  0 ,2 2 4 0 ,0 1 1 0 ,0 1 0 _ _ _
1 ,4 7 4 0 ,1 1 9  0 ,2 6 4 0 ,0 1 5 0 ,0 0 7 — — —
1 ,0 1 0 0 ,2 1 9 0 ,3 0 6 0 ,0 0 8 0 ,0 0 9 0 ,3 2 — -
1 ,2 7 7 0 ,2 3 0 0 ,1 3 0 0 ,0 0 9 0 ,0 0 6 0 ,2 4 — _
1 ,2 5 1 0 ,1 7 6 0 ,2 5 8 0 ,0 1 0 0 ,0 0 8 1,21 0 ,4 9
0 ,6 8 9 0 ,0 2 9 0 ,0 9 6 0 ,0 1 2 0 ,0 0 9 6 ,0 7 0 ,4 6  Mo 2 5 ,8 2

12 ^2- t - O f e n  mit der gleichen vollstiindigen  
Ausriistung wird sich auf annithernd 30 00 0  Fr. 
stellen . Fiir den K o h l e e l e  k t r o  d e n e r s a t z  
sind 3 bis 4 Fr. fiir die Tonne zu rechnen. 
E ine v o l l s t a n d i g e A n l a g e ,  vo nde r  Dynamo
maschine bezw. einem Transform ator abgesehen, 
mit einem Betriebs- und einem R eserveofen von 
je  2 t L eistung sow ie mit allen zum GieBen 
des fertigen Staliles in B locke notigen Einrich
tungen und mit gutem betriebssiclierem Gebaude, 
wird sich auf 200  0 0 0  bis 3 0 0  0 0 0  Fr. stellen. 
Eine entsprechende A nlage mit einem 10- bis
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12 ‘/s -t -B etr ieb s- und einom gleich grofien Re- 
serveofen wird 3 0 0 0 0 0  bis 40 0  0 0 0  Fr. kosten.

Fiir die A u s n u t z u n g  d e s  G i r o d - V e r -  
f a h r e n s  hatte sich anfangs die S o c i e t ś  
A n o n y m e E l e k t r o m e t a l l u r g i ą u e P r o c ó -  
d ć s  P a u l  G i r o d  mit dem S itze zu U g i n e  in 
S a v o y e n  gebildet. Sie besitzt die zuerst in 
Ugine erbaute Fabrik, w elche sich hauptsitchlich 
mit cer H erstellung vou Ferrolegierungen be- 
sch!lt’t.igte und auch den ersten E lektrostahlofen  
betrieb (Abbild. 11). W elche Ausdehnung die 
Herstellung dieser L egierungen genommen hat, 
zeigt die T atsache, dafi in diesem alten W erke 
heute etw a 19 Oefen fiir die H erstellung von L e
gierungen arbeiten, und dafi jeder dieser Oefen 
400 bis 600  elektrische Pferdestitrken vor- 
braucht. D iese Oefen werden durch 12 neue 
Oefen ergSlnzt, von denen jeder auf einen Kraft- 
bedarf von 1200  bis 1800  elektrischen Pferde
starken bereebnet is t. Das alte W erk wird 
sich ausschliefilich auf die H erstellung von L e
gierungen beschranken. D er daselbst noch 
stehende E lektrostahlofen wird in das unten 
gleich noch zu erwahnende E lektrostahlw erk  
iibergefiihrt werden.

Dic S ocićtś Anonyme Electrom etallurgiąue Pro- 
ećdes Paul Girod hat aufierdem eine E l e k t r o d e n -  
f a b r i k  eingerichtet, dereń inaschinelle Anlagen  
auf eine L eistungsfahigkeit von 10 bis 12 t 
eingerichtet sind. Augenblicklich werden aller- 
dings nur 7 t im T ag verlangt, und es is t des- 
wegen vorlaufig nur ein Brennofen fiir die 
Elekt.roden vorgesehen. B ei grofierem Bedarf 
kann durch den Bau eines zw eiten Brennofens in 
kurzer Zeit die hohere L eistungsfahigkeit er- 
reicht werden. A is Rohstoffe werden in dieser F a 
brik R etortengraphit, Petroleum koks, A nthrazit- 
kohle und entw asserter T eer yerbraucht. Die 
festen Rohstoffe werden auf Kugelmiihlen zer- 
kleinert, dann auf Knetmaschinen und K oller- 
gangen mit T eer gem ischt. D ie schwach plasti- 
sche Mischung stam pft man in Yorstampfern zu 
Blocken, welche darauf in P ressen  auf rundę 
oder eckige Elektroden von 300  bis 350  mm 
Durchmesser und etw a 1000  mm Gesaintlange 
gepreflt werden. D as Brennen dieser fertigen  
Blijcke geschieht in R ingSfen, in dereń Kammern 
die E lektrodęn in Tongefafie e ingesetzt und mit 
Kohlepulver bedeckt werden.

W eiterhin is t  die Societe Anonyme Electro- 
metallurgique Procedes Paul Girod Eigentum erin  
der K r a f t z e n t r a l e n .  D ie Zentrale, welche 
das alte W erk zu Ugine bisher mit Kraft ver- 
sorgte, hat ihr Stauwerk oberhalb U gine am 
Arly-FluB. D ie Zentrale selbst lieg t auf dem 
Grundstuck des alten W erkes in Ober-Ugine 
und bestellt aus 19 Pelton-Turbinen, w elche mit 
den Dynamomaschinen direkt gekuppelt sind. 
Sie liefert im ganzen 8 0 0 0  bis 90 0 0  elektrische 
Pferdestarken.

Ein zw eites W asserkraftw erk besitzt die 
G esellschaft in L e  F a y e t .  D asselbe is t vor- 
laufig auf 12 00 0  elektrische Pferdestarken aus- 
gebaut. Tunnel und R ohrleitungen sind jedoch  
bereits auf die B ew altigung einer W asserm enge 
fiir 20 0 0 0  elektrische Pferdestarken vorgesehen, 
fiir welche zw ecks VergroBerung w eitere Tur- 
binen und Dynamos demnachst au fgeśtellt wrerden. 
Der vorlaufig erzeugte Stroni von 12 0 0 0  PS  
wird in Form von Drehstrom mit 45 0 0 0  V olt 
Spannung nach dem 35 km entfernten U gine 
gele itet, wo er mit einer Spannung von noch 
etwra 40  0 0 0  bis 42 00 0  V olt ankommt. Hier 
wird er nun auf verscliiedene Yerbrauchs- 
spannungen transform iert, und zw ar fiir den 
Grofimaschinenbetrieb und die K raftverteilung  
auf 2 5 0 0  V olt, fiir den Ofenbetrieb auf 60 bis 
75 V olt. F iir die Kleinmotoren und die B e- 
leuclitung wird der 2500-V olt-S trom  zunachst 
auf 500  V olt transform iert, und dieser teils auf 
110 Y olt Stroni fiir Beleuchtung und kleine 
Motoren, te ils auch auf Gleichstrom von eben
falls 500  V olt fiir Lokom otiven und Kranen um- 
geform t.

AuBer dieser K raft beziehen die W erke zu 
Ugine noch m ietw eise die folgenden K raft- 
m engen:

Aus der W asserkraftzentrale von Bionnay  
am Bonnant-Flufi bei St. Gervais 60 0 0  elek
trische P S unter einer Spannung von 45 000  
V olt. D ieser Stroni wird der oben schou er- 
wahnten A nlage bei Le F ayet, welche nur 3 km 
von der Bionnay-Zentrale entfernt lieg t, zu- 
gefiihrt und von hier aus ebenfalls nach Ugine 
gele itet. Endlich werden von der S o c i e t ó  
d ’E l e c t r o m e t a l l u r g i e  S u d - E s t  z u  V e u t h o n  
b e i  A l b e r t v i l l e  wahrend der W interm onate 
(1 . Oktober bis 1. A pril) 8 0 0 0  bis 10 00 0  elek
trische PS ebenfalls unter 45 0 0 0  VoIt Span
nung geliefert.

Fiir die H e r s t e l l u n g  u n d  n a c h s t e  Ve r -  
a r b e i t u n g  d e r  S p e z i a l s t a h l e  hat sich nun 
eine neue, ebenfalls unter D irektion des Herrn  
Paul Girod stehende G esellschaft gebildet, die 
C o m p a g n i e  d e s  F o r g e s  & A c i e r i e s  E l e c -  
t r i q u e s  P a u l  G i r o d ,  dereń Stahlwerk in etw a
1 km Entfernung von dem alten W erk der 
oben genannten G esellschaft erbaut is t. D iese 
G esellschaft bezieht ihren Stroin von der Societó  
Anonyme Electrom ótallurgiąue Procedes Paul 
Girod.

D ie v o r l a u f i g e n  E i n r i c h t u  n g e n  d e s  
S t a h l w e r k e s  dieser G esellschaft sind folgende 
(Abbild. 12):

D rei elektrische Oefen voit je  -  t Inhalt 
(einer dieser Oefen wird ausschliefilich fiir Klein- 
fassonstahlguB betrieben); zw ei groBe elektrische  
Oefen von je  10 bis 12 t Fassungsverm ogen.

Das YergieBen der in diesen Oefen erschmol- 
zenen Stahle erfolgt unter Y erm ittlung von
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GieBpfannen, und zw ar ist man, abgesehen von 
den fiir das W alzw erk Liestimmten Stahlblocken, 
auf die Herstellung- von GuBstucken bis zu  
etw a 2 0 0 0 0  kg  G ewicht vorlaufig eingerichtet. 
Fiir die Verarbeitung der 
Blocke und sonstigen Gufi- 
stiicke sind Einrichtungen  
getroffen, um fertigo Stahl- 
waren zu liefern, welche 
den hoclisten Anforderungen 
entsprechen.

In dem W a l z w o r k ę  be
finden sich vorlaufig zw ei 
T riow alzw erke,- von denen 
das eine B locke bis zu 525  
mm Q3 und etw a 4 0 0  kg  
G ewicht aufnelinien kann 
und auf Kniippel von 120  
mm p] verw alzt. Das zw eite  
W alzw erk  nimmt B locke bis 
zu 325  mm [J] auf und ist  
zur E rzeugung von Stab- 
eiseń von kreisform igen, qua- 
dratischen und anderen Quer- 
schnittsprofilen bestimmt.
Zum Vorwilrmen des W a lz
gutes is t ein StoBofen und 
ein Rollofen vorgesehen, 
natiirlich sind auch die er- 
forderliclien Scheren und 
Siigen angelegt.

Die S c h m i e d e h a 11 e 
(Abbildung 13) besitzt neun 
mit Prefiluft von 5 at be- 
triebene Hitmmer, Yon denen 
einer ein Haimnergewicht 
von 50 0 0  kg, die iibrigen 
acht Ham m ergewichte zw i
schen 1000  uud 100  kg be- 
sitzen . Hier werden Spezial- 
schm iedestiicke verscliieden- 
ster A rt, besonders Wrerk- 
zeugstahlstftbe, Zapfen, Ach- 
sen , W ellen , Kurbeln,
Geschosse und dergl. ge- 
schmiedet. Fiir die E rzeu
gung der Prefiluft sind hier 
zw ei Kompressoren von je  
3 5 0  P S  aufgestellt. Die 
notigsten W arm- und Gliih- 
5fen stehen b ere its; doch 
is t  noch eine besondere H alle  
mit Einrichtungen zum Har- 
ten, Gliilien und Anlassen  
im Bau. Eine zw eite groBe 
Schmiedehalle is t im Bau begriffen. Dieselbe 
soli eine 1000-t-Schm iedepresse erhalten. ferner 
einen Hammer von 10 t Ham mergewicht, und drei 
Stanzm aschinen mit Fallhitmmern vou 3 0 0 0  kg, 
2 0 0 0  kg bzw. 1000  kg  Ham mergewicht.

D ie Stahlform gieBerei umfaBt eine Modell- 
schreinerei, A nlagen zur Sandaufbereitung, teils 
schon in Betrieb befindliche, teils noch in Montage 
begriffene Formmaschinen, die erforderlichen

Trocken- und Gliihofen fiir die Formen und 
eine Sandstrahlputzerei fiir die fertigen GuB- 
stiicke. Mit den jetz igen  Einrichtungen kann 
die GieBerei durchscbnittlich bis zu etw a 10 t 
taglich leisten ; doch sind, w ie gesagt, Vor-

Abbildung 12. Nene Elektrostahlwerke in Ugine.
1 =  RohstofTlager. 2 =  M ollerboden fu r clek trische O efen. 3 =  S tahlhiitte. 4 =  Ofen Ton 
12 t. 5 =  Ofen von 2Va t. 6 =  H eizraum  fiir d ie G leflpfaunen. 7 — L au fk ran  von 10 
und 2 t. 8 ■= L au fk ran  von 4 t. 9 =  GleBgruben. 10 =  L aufkran  von 30 und  5 t. 11 =  
F orm m aschinen. 12 =  L aufkran  von 4 t. 13 =  S trom anschlufiturm . 14 =  S andform erel. 
15 =  H alle zum A uskiihlen. 16 =  Schornsteln , 30 m hoch. 17 =  P u tze re l. 18 =  W erksta tte  
m it G eschofidrehbanken. 19 =  H ofraum . 20 =  W erksta tte  fiir die m echanische B earbei- 
tu n g  und F ertig ste llung  der G ufistahlstGcke. 21 =  A nklelderaum . 22 =  M aschlnenhalle 
(2 T ransfo rm atoren , 2 A kkum ulatoren , 1 K om pressor 30 PS, 1 K om pressor 40 PS, 2 K om 
pressoren 400 PS.) 23 =  B eha łte r m it Prefiluft zum  B etrieb  der H am m er. 24 =  T rockenofen . 
25 =  D ruckpum pe. 26 =  K leine S chm iedehalle. 27 =  H am m er 3000, 1000, 500, 300, 200, 
100, 75, 50 kg  G ew icht. 28 s= H am m er 3000, 1000, 500 kg  Gew icht 29' =  K leine Schrutede. 
30 =  W arm Sfen. 31 — H alle fiir G liihofen. 32 =  W alzenlager. 83 =  S chornsteln , 50 m hoch. 
34 ■= K u h lro rrich tung  fu r die W alzprodukte . 35 =  F ertlgw alzstrafie  von 305 mm. 36 =  
G robw alzstrafie von 525 m m . 37 =  Y ertlkale M etallschere. 38 =  M otor 800 PS. 39 =  Haum 
fiir physikalische Y ersuche. 40 =  3-t-L aufkran  im H auptlager. 41 == ExpeditIon . 42 =  
M odellschreinerei. 43 =  Raum zum H arten  der G eschosse. 44 =  S chornsteln , 50 m hoch. 
45 =  Grofie Schm iedehalle. 46 =  L su fk ranen  von 60 u nd  6 t  T ragk ra ft. 47 =  H am m er 
von 10 t G ew icht. 48 =  Schm iedepresse von 800 c Druck. 49 =  W arm ofen. 50 =  Luft- 

kom pressor. 51 =  A rbelterkolonie . 52 B ureaus. 53 — W erkm eisterw ohnunę.
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kehrungen getroffen, daB GuBstiicke bis zu 
etw a 2 0 0 0 0  k g  Gewicht geliefert werden konnen. 
Eine teils noch in M ontage begriffene mechanische 
W erkstatte wird in kurzer Zeit mit etw a 40  Dreh- 
banken, 6 Bohrmascbinen, 5 Schleifinaschinen,
2 Frasmaschinen und 1 R ektifizierm aschine aus- 
geriistet sein. Sam tliche Maschinen haben ihre 
eigenen Elektrom otoren zum Antrieb.

D a s c h e m i s c h e L a b o r a t o r i u m  f i i r  b e i d e  
G e s e l l s c h a f t e n  bcfindet sich im alten W erke.

m etallographische Untersuchungen und H alte- 
puuktsbestimmungen.

A uf die Einrichtungen der M agazine fiir 
Rohstoflfe und E rzeugnisse sow ie der Bureaus 
einzugehen, is t hier wohl kaum am P la tze . Es 
sei nur darauf hingew iesen, daB umfassende 
Bauten fiir Beam ten- und A rbeiterwohnungen  
und sonstige W ohlfahrtseinrichtungen zum T eil 
bereits ausgefiihrt, zum T eil noch in A ussiclit 
genommen sind.

Abbildung 13. Schmiede des Stahlwerkes in Ugine.

Hier werden alle A nalysen der Rohstoffe und 
fertigen E rzeugnisse ausgefiihrt. Es sind darin 
1 ó^Chemiker und Gehilfen beschaftigt.

Im neuen W erke is t  ein r n e c h a n i s c h e s  
und p h y s i k a l i s c h e s  L a b o r a t o r i u m  ein- 
gerichtet. D asselbe b esitzt eine ZerreiBmaschine, 
eine Maschine fiir Schlagproben, zw ei Maschinen 
fiir Kerbschlagproben, von denen eine mit 
Guillery-Hammer, eine mit Charpy-Hammer aus- 
geriistet ist', eine K ugeldruckpresse nach Brinell, 
eine Federpriifmaschine, eine W erkstatte  zur 
Vorbereitung der Proben, besonders fiir die 
thermische und photographische Behandlung, und 
endlich die erforderlichen Einrichtungen fiir

Endlich wird mir m itgeteilt, daB die folgenden  
Firmen G irod-O efen  in B etrieb genommen oder 
bestellt haben:

O e l i l e r & C o . ,  S tah lg iefiereiin  Aarau, Schw eiz, 
S o c .  J o h n  C o c k e r i l l  in Seraing, B elgien, 
S t o t z  & Co., StahlgieBerei in Kornwestheim  

bei S tuttgart,
S t a h l w e r k  B e c k e r  in Krefeld,
G u t e h o f f n u n g s h i i t t e  in Oberhausen, 
T e r u i t z e r  S t a h l w e r k  r o n  S c h o e l l e r  in 

T ernitz, Oesterreich,
D a n n e r  & Co.  in Judenburg, Oesterreich, 
U n g a r i s c h e s  S t a a t s s t a h l w e r k  in D ios- 

gyor, Ungarn.

Magnetstahl und  perm anen ter Magnetismus.
Von ®ipI.=Qng. G. M a r s ,  Ingenieur der Gebr. B ohler’schen Stahlw erke, Kapfenberg. 

(Fortsetzung und Schlul! von Seite 1678.)

I \ i e  zw eite  Reihe der untersuchten Stahle, die 
der W o l f r a m s  t a  h l e ,  ist besonders inter- 

essant, w eil sie den fiir permanente M agnete 
gebrauchlichen M agnetstahl enthalt. Bekannt- 
lich wird zur M agnetfabrikation fast ausscblieB- 
lich ein W olfram stahl von etw a 0 ,G 00/o Kolilen-

XLV.2B

stoff und 5 °/o W olfram  benutzt. Aus dieser Reihe 
(Zahlentafel 2) is t mit einem B lick die hervor- 
ragende Bedeutung des W olfram s fiir den Ma
gnetstahl zu ersehen. D ie erreichten Einheiten  
sind etw a 20  bis 50  °/o hoher ais dio der 
Kohlenstoffstahle. D er einfaclie Kohlenstoffstahl

96
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Zahlentafel 2. W  o 1 f r a ni a t  ii h 1 e.

Ih -cte*

3
4
5 
0
7
8 
9

10
11
12
13
14 
15* 
16*

A nalysc

C SI Mn

1,15 0,20i

1,16

0,64

0,62

1,20

0,57

1.25
ca.
1.25

0,19

0,25

0,22

0,28

0,18

0,27

0,23

0,20

0,26

0,20

0,29

0,26

0,30

H itrtc -
te m p e 
r a tu r

OC

H ilrte -
M ssig-

k c it

Brinellsclie
H iirte za h l

! E lńzel- 
werte

0,68

1,20

1,12

1,96

3,22

5,47

8,65
ca.

30,0

780

750

820

800

740

930

930

850

Wilder 
von 

10-15 °C

O ol

600
600
744
744
713
713
782
782
782
782
782
782
782
782
578
578

M ittel

E in h e ite n  a u f  d em  M a g n e to m e te r

u n m it te lb a r  
n a c h  d e r  

M a g n e tis ie ru n g

n a c h  a c h t 
T a g e n

"  M itte ! i E ln z “ ‘- w e r te  j w e r te

600

744

713

782

782

782

782

578

mit 0 ,6 5 °/o Kohlenstoff Nr. 5 und 6 (Zahlen
tafel 1) hat mit 5 8 ,5  E inheiten einen hedeutend 
schwilcheren Magnetismus ais der W olfram stalil 
Nr. 5 und 6 (Zahlentafel 2) m it ilhnlichem  
Kohlenstoffgohalt von 0 , 64  °/o und bloG 1 , 1 2 °/o 
W olfram, der 76, 5 Einheiten aufw eist. Leider 
haben die untersuchten Stilhle ziem lich ver- 
scliiedene K ohlenstoffgehalte, sonst licOe sich

!
1 '
I
1

■ o w i ;

1

X X K *

* *

/
//ar/i

/

/

/  / S  ffe m aner Z
0 0 0

m j

7 0 0 /

OĆO 0,90 0,ffl 0,S0 ZOO 7,20 7,W  7,00 7,80
foMensfoftm °/o

Abbildung 7. Kohlenstoffstahle.

in almlichem Sinne, w ie dies fiir die Kohlen- 
stoffstiihle in Abbildung 7 geschehen ist, die 
W irkung des W olfrąm s auf die Remanenz gra- 
phisch darstellen. Man wiirde finden, daB das 
W olfram  bei gleichbleibendem Kohlenstoffgehalt 
zunachst die Remanenz erhohen, bei w eiterer  
Steigerung seines Gehaltes dagegen wieder sehr 
schnell erniedrigen wiirde. Um gekehrt wiirde 
auch der zunehmende K ohlenstoffgehalt bei 
gleichbleibendem W olfram gehalt nur bis zu einer 
gew issen  Grenze die Reinanenz erhohen. Nach  
Zahlentafel 2 lieg t das Masimum der Remanenz

69
70 
79
74 
78
75 
86 

85 
66 
67
90
91 
62 
60 
19 
19

69.5

76.5

76.5

85.5

66.5

90.5 

61 

19

67
70
78
74
75 
72 
84 
84 
63 
67
90
91 
60 
57

M itte l

68.5 

76

73.5 

84 

65

90.5

58.5

Y e r lu s t  in  % 
d e r  S U ttig u n g

E ‘“ “ H  M itte l w erte j

2,9 |

1.8 I

3.8  1
4.0 
2,3  .
1.2 
4,5 

o
o
3.2
5.0

2.9 

1,3

3.9 

1,8 

4,5

0

4,1

B ruch-
a u saeh en

se h r
fc in k o rn ig

s e h r
fc in k o rn ig

se h r
f e in k o rn ig

se h r  
f e in k o rn ig  

UuBerst fe in 
k o rn ig ,  g las- 
l ih n llc h .g la t t  
g las& h n lich , 

g liin zcn d

tria tt,
g l in z e n d

g ro b

* Gegossen.

bei einem K ohlenstoffgehalt von 0 ,57  °/o. 
Auch bei niedrigem W olfram gehalt is t der 
zweckmilBige K ohlenstoffgehalt geringer ais in 
dem K ohlenstoffstahl, w ie aus dem Vergleich  
der M agnete Nr. 9 und 10 mit den Magneten 
Nr. 3 bis 6 hervorgeht. D er W olframgehalt 
von etw a 3 ,22  °/o der M agnete Nr. 9 und 10 
muBte, wenn das W olfram  bei jedem Kohlen
stoffgehalt die Remanenz erhohte, eine hohere 
Remanenz ais 66 , 5  Einheiten aufweisen, nacli- 
dem schon die M agnete Nr. 3 und 4 mit einem 
alinlichen Kohlenstoffgehalt von 1 , 1 6 %,  aber 
bloB 1 ,20  %  W olfram  76, 5 Einheiten erreicht 
hatten. D as G egenteil is t der F a li; der liarte 
dreiprozentige W olfram stalil ist sogar w esent
lich schwilcher ais der w eiclie einprozentige 
W olfram stalil Nr. 5 und 6 (Zahlentafel 2). Die 
E inteilung der M agnetstilhle nach Frau C u r i e  
in solche mit 3 °/o W olfram  und 1,1 °/o Kohlen
stoff und solche mit 5 %  W olfram und 0 ,6  %  
Kohlenstoff, w elche gleich hohe Zahlen erreichen 
sollten, scheint daher nicht zuzutreffen. S w i n -  
d e n , *  der eine Reihc von W olfram stilhlen mit
3 °/0 W olfram und yerschicdenen Kohlenstoff- 
gehalten (zw ischen 0 ,1 4  und 1,07 °/o) unter- 
suchte, fand in keinem F a lle  die von Curie an- 
gegebenen hohen W erte der ersteren Klasse 
bestatigt. Sehr deutlich geht die W irkung  
einer uberschiissigen Menge von W olfram  aus 
der sehr niedrigen Remanenz der beiden ge- 
gossenen M agnete Nr. 15 und 16 (Zahlentafel 2) 
mit etw a 30 °/o W olfram  und 1 ,25  °/o Kohlen
stoff hervor. D er Einwand, daB hier der Zu- 
stand des gegossenen M aterials in erster Linie 
in B etracht komme, is t  freilich berechtigt, aber 
er ist nicht stichhaltig , wenn man die Zahlen

* »Die magnetischen Eigenschaften oiner Reibe 
Ton Kohlenstoff-W olfraiiistalilent. („The Electrical 
Review“ Yol. 64 S. 587 bis 590.)
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Zahlentafel 3. C h r o m s t a li 1 e.

ao Hiirte*
tem pe
ra tu r

E inheiten  au f  dem M agneto ineter

c
L ix

*A *
A nalyse llilrtc-

flUaalg-
kc it

isrine iiscnc
Iliirtezah l

u n u iittc lbar 
naeh  der 

M atjnetlslerung
naeh ach t 

T agen
Y erlu it in  % 
der S ilttigung

Bruch-
aussehen

Elnzel-
w erte

Ełnzcl-
w erte

Einzel-
w erte

Elnzel-
w erte•c C SI Mn Cr °C Mlttel M lttel M lttel M lttel

: 1
i 2

1,01 0,20 0,25 1,21 720 W aaser 713
713 713 88

84 86 85
82 83,5 3.4

2.4
2,9 seh r

fe inko rn ig

' 3 
4

0,82 0,19 0,18 1,40 750 n
652
652 652 94

94 94 90
90 90 4.3

4.3 4,3 g la tt,
gl&nzcnd

i 5  
: fi

1,05 0,15 0,24 1,62 750 n 652
652 652 95

95 95 94
94 94 1,1

1,1 M
g la tt,

glU nzend

1 7 
; 8

0,78 0,19 0,20 1,30 750 n
782
782 782 95

92 93,5 93
92 92,5 2,1 1,0 g la tt,

glilnzend

| 9 
10

1,02 0,21 0,23 2,14 750 n
600
600 600 93

93 93 90
90 90 3.2

3.2 3,2 g la tt,
gl&nzcnd

11
19,

0,54 0,18 0,20 4,25 750 Oel 532
495 514 85

84 84,5 82
82 82 3,5

2,4 3,0 m att, seh r 
fełnkorn lg

1 13 
14

1,20 0,22 0,25 4,05 730 V
683
627 655 86

86 86 84
83 83,5 2,3

3,5 2,9 m att, sehr 
fełnkorn lg

15
lfi

1,80 0,21 0,24 12,45 760 n
652
627 640 55

55 55 54
53 53,5 1,8

3,6 2,7 grob

17
18

2,60 0,27 0,26 2,46 750 n
713
713 713 50

51 50,5 48
49 48,5 4,0

3,9 4,0 grol)

Z a li I en t a f o 1 4. C h r o m w o 1 f r a m 8 t ii h 1 e.

Klnheiten au f dem M agnetom eter
C

A nalyse Iliirtc-
Iliirte -

H usslgkeit

I!rincli9ctie

lliirtezahl
g leich 

naeh  der 
M aglietisierung

nacli Yier Y erlust In %

£
tem pc-

ra tu r

OC

T agen d e r  S attlgung B ruchaussehen

•r. c. C Cr W K lnzel-
w erte

M lttel E lnzel-
w erte

M ittcl E lnzel-
w erte

M lttel E lnzel-
w erte M ltt cl

1
2 1,03 1,23 1,25 760 ■\Vanser 600

600 600 84
84 84 83

82 82,5 1,2
2,4 1.8

4
sehr feinkdrnig j

3
4 1,22 1,23 0,96 760 j) 600

600 600 98
96 97 96

95 95,5 2,0
1,0 1,5 gUinzeiul, iluBorst 

feinkSrnig
5
6 0,51 1,05 1,27 750 7)

600
555 578 81

79 80 — iiuBerst 
feinkornig, m att

7
8 1,38 0,66 1,33 750 n

627
627 627 91

84 87,5 88
82 85 3.3

2.4 2,9 auBerst 
feinkornig, inatt

i 9 10 1,32 0,65 3,89 740 n
857
817 837 84

85 84,5 84
85 84,5 iiuBerst 

feinkornig, m att
11

1 12
0,54 3,52 10,42 1100 Oel 857

817 837 84
85 84,5 83

82 82,5 1,2
3,5 2,4 auBerst 

feinkornig, matt

mit denjenigen der g leichfalls gegossenen Ma
gnete N r. 11 a und 12 a (Zahlentafel 6) aus dem- 
selben M agnetstahl w ie Nr. 11 und 12 (Zahlen
tafel 2) yergle icht. D er Y ergleich mit den 
Hitrtezalilen gibt das gleiche B ild w ie bei dem 
Kohlenstoffstahl. D ie Hiirte allein bedingt nicht 
hohe Remanenz, die im G egenteil bei gleicher  
Hilrtezahl sehr yerschieden is t. E s herrscht 
daher oifenbar auch hier dasselbe G esetz w ie 
bei den Kohlenstoffstiihlen. Ein Ueberschufl an 
Hilrtcm itteln se tz t die magnetischen E igenschaften  
der Stilhle herab.

Zu ilhnlichen R esultaten gelangt man auch 
bei der Betrachtung der dritten Rcihe von 
Stahlen, den C h r o m  s t i i h l e n  in Zahlentafel 3. 
Das Chrom hat genau dieselbe yorziigliche W ir
kung w ie das W olfram auf die magnetischen  
Eigenschaften des Stahles. E s erhoht die R e
manenz ganz erheblich. Aber auch hier sehen

w ir den permanenten Magnetismus denselben 
G esetzen unterliegen w ie in den beiden ersten  
Gruppen. D ie beiden Hiirtebildner Kohlenstoff 
und Chrom erw eisen sich ais yorziigliche Fak- 
toren fiir die Steigerung des permanenten Ma
gnetism us bis zu einem gew issen Grade. W ird  
dieser Punkt iiberschritten, wo bereits eine ge- 
niigende Hiirte vorhanden is t , so sinkt auch 
hier w ieder die Starkę des M agnetismus.

D ie Reihe der C h r o m - W o l f r a m s t a h l e  in 
Zahlentafel 4 is t die interessanteste der ganzen  
A rbeit. D er Stahl der M agnete Nr. 3 und 4 
mit 0 ,9 6  °/o W olfram  und 1, 23 °/o Chrom hat 
98 und 96 Einheiten mit nur 1 ,5 °/o R em anenz- 
yerlust. Gerade diese R eihe is t ein w esent- 
licher Stiitzpunkt fiir die w eiter unten folgende 
T heorie des permanenten Magnetismus.

D ie Zahlentafel 5 enthalt S t a h l e  v o n  v e r -  
s c h i e d e n e r  Z u s a m m e n s e t z u n g :  N ickelstiihle,
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Z a h l e n t a f e l  5. S t i i h l e  v o n v e r B c h i e d e n o r  Z u s a m m e n s e t z u n g .

Analyse

Besondere
E lem ente

H artc-

tem pe-

ra tu r

0 C

Hiirte-

fiussigkeit

Brinellscho

Hartezahl

E inzel-
w erte

Elnhciten auf dem Magnetometer

gleich 
nach  der 

M agnetisierung

nach  ach t 
T agen

Einzel-
w«*rte

Mittel! Klnze!- 
i w ertc

M ittel

Y erlust in % 
der S attigung

E inzel-
werte M ittel

B ruchausseheu

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18 
19* 
20* 
21 
22 
23* 
24*
25
26 
27 * 
29*

0,92

0,45

0,50

0,82

1,22

0,68

0,10

0,95

0,20

0,18

0,40

0,4

Mn = 
Cr : 
Si = 
Cr : 
Si : 
Cr : 
W :
MO :

Mo =
Si =  
Mn =
Si

Mn

0,99
0,43
0,94
0,78
0,5
1.1
1,0
1,1

0,37

3,85
1,63
0,58
3,70

=  12

Mn =  0,50

Ni =  5

Mn =  0,4 
Cr =  1 
Ni =  4
Mn =  0,4 
Ni = 2 5  
Mn =  0,4 
Ni = 3 6

800

800

800

800

800

820

830

860

850

830

830

830

900

850

Wassor

Oei

Wassor

600
600
578
578

600
600

946
946
600
600
782
782
223
228
228
228
228
228
418
418
364
364
430
444
131
143
146

600

578

600

946

600

782

226

228

228

418

364

437

131

145

72
70
78
76

80

64
70
66

62
86
83

6
6

19

44
45 
34

46 
46

71

77

87

67

64

84,5

6

44,5

71
70
75
74

87
84

61
68

65
61
84
81

6
6

70.5

74.5

85.5

64.5 

63

82.5 

6

1.4

3.8 
2,6

1,1
2.3

4,7
2.9
1.5
1.6
2.3
2.4

0

antimagnetisch 

18 I I

46

41
42
32

44
44 44

5.3

6,8
6,6
5,9

4.3
4.3

0,7

3.2

1.7

3.8 

1,6 

2,4

0

5.3 

6,7

5.9

4.3

antimagnetisch

fcinkornig

itulierst 
feinkornig, matt

kornig

sehr grobkornig

sehnig
feinkornig

sehnig,

Chrom -Nickelstable, Siliziurnstahle, darunter das 
Dynam oblechm aterial, einen Chrom-Siliziumstahl, 
Yanadin- und M olybdanstahle, w elclie alle fiir 
die H erstellung permanenter M agnete nicht in 
B etraeht kommen konnen, und deren Priifung  
nur fiir die Beurteilung der W irkungen dieser 
B estandteile auf den M agnetismus von Inter- 
esse w ar. D as Molybdiln so li dieselbe W irkung  
haben wie das W olfram , es soli aucli bisweilen  
zur H erstellung permauenter M agnete benutzt 
w erden.** Seine Yerwendung is t jedoch unnotig, 
wo so vorziig liche und dabei w esentlich b illigere  
M agnete mit W olfram  oder Chrom, oder Chrom 
und W olfram hergeste llt werden konnen, die 
noch dazu keinen solcben Grad von Sprodigkeit 
aufw eisen, w ie ihn das Molybdiln in allen  
Stfthlen mit sich bringt. D er eine Molybdan- 
stahl, w elcher in Zahlentafel 5 untersucht wurde, 
ze ig t unbedeutende W erte , trotzdem er sehr hart 
is t, und auch ein sehr fe in e s , dem des normal 
geharteten M agnetstaliles der M agnete Nr. 11 
und 12 aus Zahlentafel 2 ahnlicbes Korn besitzt.

* Im Einsatz etwa zwoi Stunden bei 900° erhitzt, 
darauf erkalten gelassen, dann boi obiger Temperatur 
gehśirtet.

** G u i 11 e t :  „Alliages Mćtalliqu8s“, Paris 1906, 
Dunod et Pinat, S 344.

D er V ergleich  aller dieser R eihen von Stahlen 
lehrt, dafi m it einfachen Kohlenstoffstahlen nicht 
die g leiche Menge des M agnetismus remanent 
erhalten werden kann, w ie durch H inzufiigung  
gew isser anderer B estandteile, welche die Hartę 
oder die S te ifh e it des inneren A ufbaues der 
Stahle steigern. Ferner ergibt sich, da6 der 
M agnetismus nicht an das Vorhandensein eines 
bestimm ten Korpers an sieli gebunden ist, son- 
dern dafi yerschiedene Kiirper (w ie das W olf
ram und das Chrom) die E igenschaft -besitzen, 
die Remanenz der permanenten .Magnete zu er- 
hohen. E s diirfte niclit ausgeschlossen sein, 
dafi es unter den Elem enten, die in der Ver- 
suchsreihe der Stahle nicht enthalten sind, nocli 
andere Korper gibt, welche die E igenschaft der 
Remanenz noch in gleicher oder starkerer 
W eise erhohen, w ie das W olfram  oder das 
Clirom. Indessen is t  es hier w eniger darum zu 
tun, durch einfaches Probieren einen neuen 
kraftigen Magneten zu erzeugen, a is vielinehr 
das Prinzip festzustellen , wonach iiberhaupt die 
yerschiedene Remanenz erklarlich is t. Da sich 
dic letztere  nun nicht ohne w eiteres durch die 
eingefiihrten Elem ente an sich erklaren lafit, so 
lieg t es nahe, den Zustand des in dem Stahl 
Yorhandenen Eisens in seiner B eziehung zu der
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erreichten Remanenz zu untersuclien. D ie Unter- 
sucliungen konnen in zw eierlei Hinsiclit gefiihrt 
werden:

1. In Hinsiclit au f (lie Struktur des Ma- 
gneten, das m etallographische K leingefiige, die 
KorngrdBe, die Y erteilung der in dem Stahl 
vorhandenen Fremdkorper und Gefiigebestand- 
teile, w ie sie sich bei der Beobachtung von 
geatzten Schliffen darstellt;

2. aber auch mit B ezug auf die Mengen- 
yerhaltnisse nicht der Fremdkorper, sondern 
des E isens, in H insiclit auf den im Stahl vor- 
liandenen Verdiinnungsgrad des Grundeleinentes 
Eisen, von dem w ir w issen, daB es der ma- 
gnetischste Korper der W olt is t. D ieser letztere  
Punkt is t bisher noch niclit betont worden.

W as zunilchst die Untersuchung des E i n -  
f l u s s e s  d e r  S t r u k t u r  auf die m agnetischen

c.-o,ks%  r
S i.'0 ,Ź 2 *
Mn.*0,7S ------------- i ------
S .-0 ,0 7 S - 
fi-0 ,078'

---------------------

7SOO 7V0O 1300 7000 300 300 ¥00 °C
7emperafur

Abbildung 8.
SchmelzpunktskurYO fiir M agnotstahl.

Eigenschaften des Stahles anbetriiTt, so sind bis 
je tz t sftmtliche untersuchten M agnete bei der 
normalen, erfahrungsgemUB giinstigsten  H&rte- 
temperatur der yerschiedenen Stahlsorten ge
hartet worden. E s ist klar, dafi sich der 
Magnetismus iindern mufi, sobald sich durch 
W ahl einer anderen Hartetemperatur auch der 
Zustand des Stahles andert. E s is t auch an- 
zunehinen, daB dies bei allen Stilhlen der F ali 
sein wird. E s geniigt daher, an der Hand 
eines einzigen Stahles die w eiteren U nter
suchungen des fiir das Vorhandensein eines 
Maximums an remanentem M agnetismus erforder
lichen Zustandes durchzufiihren. Zu dieseu Ver- 
suchen wurde der wohlbekannte Bohler Spezial- 
m agnetstahl verw endet, der bereits unter Nr. 11 
und 12 in Zahlentafel 2 angegeben ist, und 
dessen vollstilndige A nalyse auch von H a n n a c k  
in dieser Z eitschrift gebracht wurde.* Zur 
Charakterisierung dieses Stahles seien aufier der 
in Zahlentafel 2 angegebenen A nalyse noch die 
folgenden Zahlen gebracht. Sein Schmelzpunkt 
liegt naeh beisteliender, in Abbildung 8 dar- 
gestellter , gelegentlich  der Schm elzung dieses 
Stahles im T iegelofen  von dem Inhalt eines

* „Stahl und E isen11 1908 S. 1238.

SOC 

WO 

f  300 

|  
&>£00 

700,

T iegels aufgenommenen E rstarrungskurve bei 
1 4 5 0 °  C, seine H altepunkte (siehe Erhitzungs- 
und Abkiihlungskurve Abbildung 9) Ac bei 
7 4 0 °  C, Ar bei 6 9 0 °  C.* Sein speziflschea Ge
w icht is t im geschm iedeten Zustande 8, 13,  im 
normal geharteten Zustande 8 ,0 8  (M ittelw ert 
aus drei Bestimmungen). Seine F estigk eits- 
w erle sind folgende:

■\Varmebehandlung
P roportloua-
litUtiigrenze

k(r/qnim

F estig 
ke it

kg/qm m

D ehnung

%

Kon
traktion

%

Schmiedezustand . 89 n i 7,6 34
gegluht bei 700“ C 61 90 9,3 46
gehartet bei 700 °C 

in Oel . . . 71 95 11,5 15
gohartetbei 9300 C 

in WasBer . . - 135 — —

Temperatur 

Abbildung 9.
ErliitzungB- und Abkiihlungskurve von Magnetstahl.

D ie Brinellschen H artezahlen des M ateriales 
in yerschiedenen H artezustanden finden sich in 
Zahlentafel G und 7.

D ie SaurelSslichkeit des Stahles in ver- 
schiedencn H artę- und Anlafizustanden is t  in 
den Zahlentafeln 8 und 9 angegeben und in  
den Schaubildern Abbildung 10 und 11 v er-  
anschaulicht. Es is t  bei diesen Versuchen im  
aligem einen derselbe V organg beobachtet wordenT 
wie von H e y n  und B a u e r  bei der U nter
suchung des gewohnlichen W erkzeugstahles.**  
Das Yerhalten eines Stahles in Losungsm itteln, 
am besten Schw efelsaure, 1 : 100 , is t  ein so 
ausgezeichnetes, die A nalyse ergUnzendes Charak- 
teristikum , daB os ganz allgem ein zur Beschreibung 
jedes Stahles angew endet werden sollte.

Yon diesem M agnetstahl wurden nun wiederum  
Telephonm agnete nacli Abbildung 5 liergestellt

* Diese W erte stimmen gut mit den ron F r a u  
C u r i e  mit einem AlloTardatahl yoii fast genau der- 
selben ZuBaminensetzung wie die des Bohlermagnet- 
stahles erreichten Zahlen iiberein: Ao =  740° C,
Ar =  705" C. Siehe J u p t n e r :  „Siderologie-, Band 2, 
1902, S. 176.

** „Ueber den inneren Aufbau geharteten nnd 
angelassenen Werkzeuggtahles.“ Mitteilungen aus dem 
Koniglichen Materialprufungsamt in GroB-Lichterfeldo- 
W est, 1906, S. 29. „Stahl und Eisen“ 1906 S. 778.
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Z ahlentafel 6.

Nr. des 
Ma- 

gneten

W arm behand- 
luny  dea 
Magrneten

B rincltschc
JILlrtfznlil

E inheiten  au f  dcm  M agnetom eter

gleich naeh  
d e r Ma- 

gnetis ierung
nach ac h tT a^ cn

Y erlust in % 
der S&ttigung

Ki n /c l-  
werto M ittel Einzel-

w erte Mittel E lnzel-
w erte M ittel E inzel- 

w er te Mittel

1
2 750 269

387 328 40
32 36 38

30 34 5,0
6,3 5,7

8
4 =: 800 782

555 669 85
72 78,5 82

69 75,5 3,5
4,2 3,9

5
C

§• 850 713
713 713 85

87 86 83
83 83 2,4

4,6 3,5
1
8

| o
u, a 900 782

744 763 93
92 92,5 86

88 87 7,5
4,3 5,9

9
10

~  '3
CJ

930 713
782 748 93

90 91,5 89
87 88 4.3

3.3 3,8
11
12

~  c :
-2  f£

857
817 837 91

96 93,5 87
91 89 4,4

5,2 4,8
l l a*
12a*

-= 5
O  w

555
555 555 82

85 83,5 81
83 82 1,2

2,4 1,8
13
14

r •—-w t-o 1000 782
782 782 92

92 92 89
88 88,5 3.3

4.3 3,8
15
IG

1
o 1050 744

817 781 92
92 92 88

89 88,5 4.3
3.3 3,8

17
18

03
oto 1100 782

817 800 79
86 82,5 79

85 81 0
3.5 3,5

19
20 1150 817

817 817 86
88 87 84

85 84,5 2.3
3.4 2,9

Bruchaussehen

roh, koniig 

matt, roh 

niatt, in der Mitte roh

sehr feinkornig, matt
aufierst feinkornig, 

gliinzend
SuBerst fcinkornig 

grob

SuBerst feinkornig 

sehr feinkornig, glanzend 

sehr feinkornig, matt 

sehr feinkornig, matt

und bei verscliiedenen Harteteniperaturen ge-  
hiirtet. Diesm al geschah die H artung silmt- 
licher M agnete im elektrisch geheizten Salzbad- 
ofen, die Teinperaturm essung wieder unter A n
wendung beider oben genannten Pyrom eter. 
Es w urden zw ei Reilien von Versuchen angestellt. 
In der ersten wurden die M agnete sofort g e 
hiirtet, sobald sie die Hartetem peratur erreicht 
hatten. E s entspricht dieser Y organg dem in

erhitzt worden und im ganzen 12 bis 13 Mi
nuten im Salzbad geblieben, ehe die Abschreckung  
stattfand. D ie E rgebnisse dieser Reihe sind in 
Zahlentafel 7 angegeben und in Schaubild Ab-

7,0

1 

1

i
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1 i i
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$
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I
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1
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!
1
1

\
\
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i
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1

\
\
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1
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\
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!
\
\

2¥S/a'.Afzdt.uer \  \
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Abbildung 10.
Magnetstahl in Y erschiedenen Hartezustiinden.

Loalichkeit in 1 prozentiger Sehwofelsiiure.

der P raxis beobachteten H artungsverfahren. 
D ie M agnete blieben nur zw ei bis drei Minuten 
im Salzbad. D ie E rgebnisse sind in Zahlen
tafel 6 yerzeiclm et imd in Schaubild Abbil
dung 12 yeranschaulicht.

In der zw eiten Yersuchsreihe sind die Ma
gnete zehn Minuten lang auf die H artetem peratur

* gegossen.

O 700 200 300 VOO SOO SOO 700 300 
An/a/sfempera7ur /n °C

Abbildung 11.
Magnetstahl in yerBcliiedenen AnlaBzustiinden.

Loslichkeit in 1 prozentiger Schwefels&ure.

bildung 13 yeranschaulicht. D er Einflufi der 
Hartetem peratur auf die Starkę des permanen- 
ten M agnetismus is t unyerkennbar. Er tritt 
bei der zw eiten  Versuchsreihe deut.licher her- 
vor ais bei der ersten, w eil die lilngere Ein
w irkung der hohen Temperatur in der zweiten  
Yersuchsreihe das Gefiige stark yergroberte, 
wahrend dies bei der einfachen E rhitzung auf 
die H artetem peratur mit darauffolgender Ab-
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Z a h l e n t a f e l  7.

B rlneilsche

H&rtezahl

E lnheitcn  au f dem  M agnetom eter

Nr. des 

M agne

W ttrm c-

behaud lung

gleich nach  
d er M agnetl- 

s lerung

nach 
48 Stunden

Y erlust in % 
der S attigung B ruchaussehen

ten des M agneten
E lnzel-
w orte

.Mittel F.inzel-
w erte

M ittel E lnzel-
w erte

M ittel E inzel-
w ertc

M ittel

1
2

Bei 900° C 
ftusgeglilht

269
286 278 47

44 45,5 42
41 41,5 1 0 ,6

6 ,8
8,7. korni g.

3
4

Schiniede- 
z ustami

244
269 257 60

59 49,5 55
.35 45 8,3

10,3 9,3 kornig.

5
G «*- 700 262

444 353 30
30 30 28

22 25 6,7
26,7 16,7 roli, kornig.

7
8

~ a
c3

O
800 713

578 646 80
79 79,5 78

70 74 2,5
11,4 7,0 matt, roh, grobkornig.

9
10

S! =>
u 's—' ^

900 578
627 603 91

93 92 88
89 88,5 3.3

4.3 3,8 feinkornig, matt.

11
12 " oa 30 S

950 713
652 683 95

93 94 93
92 92,5 2,1

1,1
1,6 feinkornig, matt.

13
14

o a £ 
i c 1000 555

600 578 86
88 87 84

86 85 2.3
2.3 2,3 feinkornig, *matt.

15
16 1100 555

627 591 79
79 79 77

77 77 2.5
2.5 2,5 grobkornig.

17
18

O  C3 r-< 1200 627
627 627 76

_ 76 75 75 1,3 1,3 sehr grobkornig.

schreckung in der ersten Vcrsuchsreihe nicht 
der F a li w ar. D iese A bhangigkeit der Starkę 
des M agnetismus von der Hilrtctempcratur ist  
eine F olgę des durch die yerschiedenen Hitrte- 
liitzen bedingten Zustandes des Staliles.

Um die Verschiedenheit dieser Zustande fur 
das A uge zu yeranschaulichen, wurden von den 
auf dem M agnetometer gemessenen M agneten

kleinere Stiicke

Umwandlung. E s ist eine Veranderung ein- 
getreten , w elche eine w eitere V erfeinerung des 
Kornes zur F o lgę  hatte. Abbildung 15 mit 
dem feinsten Korn wurde von dem normal ge- 
httrteten Magneten Nr. 11, Zahlentafel 2, er
halten. Abbildung 16 ste llt  das durch Hftrtung 
bei 1 2 0 0 °  C iiberhitzte grobe Korn des Magneten 
Nr. 17 (Zahlentafel 7), Abbildung 17 das sehr

I * *

§ so

\

1

1

tfa rte te /n p ero tu r 

Abbildung 12.

abgeschlagen  
und der m etallo- 
graphischen Un
tersuchung un- 
terzogen. D ie 

charakteristi- 
schen Gefiige- 
bilder sind in den 

Lichtbildern 
(Abbild. 4 auf 
S . l  fi7 4 und Ab
bild. 14 bis 17)

Remanenz dea Magnetstahles bei w iedergegeben . 
yerschiedenen Hartetomperaturen. Zum besseren  
AbschreckungboierreichterH&rte- Vergleich w urde 

temperatur. die V ergroB e-
ru n g  bei allen

Bildern des M agnetstahles gleich hoch, und 
zwar zu 8 0 0 , gew ahlt. Abbildung 4 stellt 
den Zustand des geschm iedeten Rohstabes fiir 
die M agnete dar. Er is t sehr feinkornig  
und zeig t, aber nur schwach, die durch das 
Schmieden etw as gestreckte L age der Gefiige- 
bestandteile. Abbildung 14 is t  von dem bei 
8 0 0 °  C geharteten M agneten Nr. 3 , Zahlen
tafel 6, genommen. E s entspricht diese Struktur 
dem Stahl unmittelbar nach der magnetischen

Abbildung 13.
Remanenz des Magnetstahles bei Yerschie
denen Hartetomperaturen. Abschrockung 
10 Minuten nach Erreicjnmg der Hiirte- 

temperatur.

grobe Korn des sregossenen und normal g e 
harteten M agneten Nr. 11 a (Zahlentafel 6), dar. 
D ie Lichtbilder im Verein mit dem Schaubild 
Abbildung 13 veranschaulichen ohne w eiteres  
den engen Zusammenhang zwischen Magnetismus 
und Feinheit des Kornes.

So w eit unter dem Zustand des E isens seine 
V erteilung im Stahl, also dessen Struktur, ver- 
standen w ird, liegen die Yerbaltnisse klar vor
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Augen. Bedingung fiir hohe Remanenz is t:  
feinste Struktur des geharteten  Stahles und 
w eitestgehende Vermischung der yerschiedenen  
G efiigebestandteile untereinander. DaB die Fein-

lieit des Kornes nicht die einzige Bedingung fiir 
einen guten M agnetstahl is t, ist bekannt. D ie 
zw eite w esentliche Bedingung lehrt uns aber 
erst die Untersuchung iiber die M e n g e n v e r -  
h a l t n i s s e  des in den 
yerschiedenen Stahlen  
yorhandenen E i s e n s .
Untersuchungen hieriiber 
scheinen noch nicht an- 
geste llt  worden zu sein.
Sehr bezeichnend fiir die 
bisherige Auffassung der 
hier in F rage kommen- 
den V erhaltnisse is t die 
folgende Bemerkung A r 
n o  1 d s iiber den perma- 
nentcn Magnetismus der 
Kohlenstoffstahle: „Der 
permanente Magnetismus 
yon Eisen m it 0,1 bis 
0,9  %  H artungskohlen- 
stoff is t direkt propor- 
tional dem yorhandenen 
Subkarbid,“ D ieses Ge- 
setz  gelit aus der Zahlen- 
tafel 1 nebst Schaubild 
Abbildung 7 hervor. Es 
b estatig t die hier ausgesprocliene Yermutung, daB 
die hochste Remanenz der Kohlenstoffstahle wahr- 
scheinlicli bei dem eutektisclien Kohlenstoffgehalt 
von 0,9°/® Kohlenstoff liegen  diirfte. Offenbar 
ste ig t aber der permanente Magnetismus innerhalb

der angegebenen K ohlenstoffgehalte nur deshalb, 
w eil in diesen Grenzen auch die H artę mit dem 
K ohlenstoffgehalt (oder mit dem Arnoldschen 
Subkarbid) ste ig t. B ei einem hoheren Kohlen

stoffgehalt ais 0 ,9  °/o ist 
nun die erreichte Rema- 
nenz niclit mehr direkt 
proportional der Kolilen- 
stoffzunahme. W elches 
G esetzbezeichnetd ie  ma
gnetischen Yerhaltnisse 
der hoher gekohlten  
S ta h le , bei denen di 
H artę nicht mehr we
sentlich yerschieden ist?  
Jedenfalls sinkt die R e
manenz wieder, aber in 
welchem V erhaltnisse zu 
der Steigerung des Koh- 
lenstoffgelialtes ? —  F  olgt 
man den bislierigen An- 
scliauungen iiber den Ma
gnetism us der ho cligekohl- 
ten Stahle, so miiBte man 
naeh B e n e d i c k s  bei 
1 ,60 °/o Kohlenstoff in 
fester Losung auf unma- 
gnetische Stahle stoBen, 

die ganz aus dem unmagnetischen A ustenit be- 
stehen. A ustenit trifft man aber, w ie S w i n d e n  
betont hat, in richtig  geharteten Stahlen
nirgends an. A ustenit is t der B estandteil eines

naeh teclinischein Sprachgebrauch yerbrannt, 
zum mindesten stark iiberhitzt geharteten hoch- 
gekohlten Stahles. W ie dio Untersuchung des 
1, 70 °/o igen  K ohlenstoffstahles aus Zahlentafel 1 
ergeben hat, zeigen  solche hochgekohlten, aber

Z a h l o n t a f e l

Nr. 
der P robe

W lirm ebehandhing 

der Probe

TJrspriing- 
llches 

Gewlclit 
d e r P robe

G ew ichtsabnahm e in  Gram m  in fo lge A etzung 
in  1 % ig e r  Schw efclsliure

nacli 24 S tunden

E inzelw erte

6,6482 0,0686
6,6960 0,0698
8,0006 0,0500
7,2188 0,0458
6,8348 0,1686
7,0668 0,1578
6,8280 0,2352
6,4066 0,2328
5,4700 0,3570
5,6226 0,3546
5,6488 0,3466
6,2200 0,3636
6,6516 0,3660
6,7474 0,3652
6,2480 0,3715
6,7268 0,3969
7,4036 0,3729
6,5046 0,3539
7,6594 0,3384
7,0416 0,3864

nacli 48 S tunden

M lttel i E inzelw erte

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
a
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SdimiedezuHtamł
bei 900° C

15 Min. gegliiht

«2 « o
£ a °

700

800
£ O o Co 
- 900
2 a S
£ S fl 930
a ł. K 
la * *
w * fc* 950
~ "  1 1000

i  I  ś 1100
”  =« s
3 » »  
< *» 1180

0,0692

0,0479

0,1632

0,2340

0,3558

0,3551

0,3656

0,3842

0,3684

0,3624

0,0932
0,0960
0,0714
0,0650
0,2196
0.2044
0,3466
0,3600
0,7646
0,6936
0,7160
0,7488
0,7648
0,7734
0,7508
0,7306
0,7710
0,7456
0,5478
0,7194

0,0946

0,0682

0,2120

0,3533

0,7291

0,7324

0,7691

0,7407

0,7583

0,6336

Z a h 1 on t a f o l

Nr.
der

P robe

W iirm ebehandlung 

d er P robe

U rspriing- 
llches 

G ew icht 
der P robe

£

G ew ichtsabnahm e in  G ram m  infolge 
A etzung in 1 % Iger Schwefelsliure

naeh  24 S tunden naeh 48 Stunden

E inzelw erte  M lttel E inzelw erte  M ittel

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Nicht an- 
gelasseu

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700
Bei 900 0 C aus- 

gegltiht

4,2835 0,3466
4,5226 0,3636
4,1268 0,4053
4,0266 0,4091
4,2574 0,5207
4,5668 0,5168
4,5546 0,4266
4,4138 0,4126
3,8558 0,8124
4,3340 0,8620
4,1514 0,4938
4,2755 0,6789
4,0462 0,4390
4,0251 0,4751
4,2339 0,1739
4,5258 0,1914
4,6528 0,0740
4,4320 0,0704

0,3551

0,4072

0,5188

0,4196

0,8372

0,5864

0,4571

0,1827

0,0722

0,7910
0,7452
0,8220
0,7922
1,1202

0,8456
0,7574
0,7514
1,5318
1,6330
1,0446
1,0823
0,8734
0,8511
0,2919
0,2983
0,1155
0,1107

0,7681

0,8071

0,9829

0,7544

1,5824

1,0635

0,8623

0,2951

0,1131
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normal gehilrteten Stiihle einen ganz nenn ens-' 
werten permanenten Magnetismus. Es lilflt sich 
also weder mit dem Arnoldschen G esetz noch 
uiit der Benedicksschen H ypothese die Remanenz 
der Eisenkohlenstoff-Legierungen und noch v ie l 
weniger die der legierten  Stiihle erklilren. Sehr

X 800

Abbildung 14. 
Magnetstahl bei 800° C gehartet.

X 800

Abbildung 16.
Magnetstahl bei 1200° C gehartet.

leicht wird dagegen diese Erkliirung, wenn man 
ais Hauptbestaudteil des Staliles — w ie das 
auch ganz naturlich ist, das E isen, und nicht 
seine Beiinengungen ansieht, die man bisher 
stets in den Vordergrund geste llt hat, ais ob 
sie die T rager des Magnetismus w aren. W ir  
gelangen auf diese W eise zu einer v ie l leichteren  
Auffassung des Magnetismus, und dabei auch z u

XLY.2»

einer vergleichenden Erkliirung der yerschiedenen  
W irkung verschiedener chemischer Korper nach 
einem Prinzip. Zur nftlieren Erl&uterung mogen  
die folgenden Betrachtungen d ienen:

Das w eichste E isen, w elclies w ir erzeugen  
konnen, wird zum stUrksten M agneten, w'enn ein

X 800

Abbildung 15. 
Magnetstahl bei 930" C gehilrtet.

X 800

Abbildung 17.
Magnetstahl gegossen, bei 950° C gehartet.

geniigend starker m agnetisierender Strom die 
Richtungsanderung der einzelnen Molekular- 
m agnete yorgenommen hat, die man M agneti
sierung nennt. Solange der elektrische Strom  
auf das Eisen w irkt, ist das Eisen magnetisch  
und wird von keinem permanenten M agneten an 
K raft iibertroffen. H ort der elektrische Strom  
auf, so versclnvindet der M agnetismus sofort

97
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wieder und zw ar infolge der W eiclilieit oder der 
geringen Kohasion des M ateriales. Denkeu wir 
uns nun bloB die strom durcM ossene Spule von 
dem weichen E isenkern w eg , ohne daB dessen  
M agnetismus yerschw indet, so hatten w ir den 
starksten pernianenten M agneten, der iiberhaupt 
existieren konnte. Denken wir uns ferner ebenso 
wie diesen perinanenten Magneten aus reinem  
Eisen solche gleicher Form und GroBe aus 
kohlenstoffhaltigem  Eisen und aus yerschiedenen, 
harten, legierten  Stahlen, so wird doch immer 
der M agnet, w elcher am m eisten Eisen' enthalt, 
der starkste sein, w eil alle anderen Korper 
w eniger m agnetisch sind ais das Eisen. Dabei 
is t  es fiir unsere B etrachtung 'g leichgiiltig , ob 
die M agnete gehartet wurden oder nicht. Es 
soli ja  jeder Magnet in einem seiner Maximal- 
induktion entsprechenden Feld gew esen sein und 
seine Maximalinduktion beillehalten haben. In 
dem MaBe, w ie fremde Korper den E isengehalt 
des M agneten ersetzen, wird dessen erreiclibare 
Induktion geringer.

Genau so w ie bei dieser idealen Remanenz 
des M agnetismus verhalt es sich mit der wirk- 
lich in der Technik erreiehbaren Remanenz der 
M agnete, nur daB diese eben durchweg geringer  
is t  ais jene. Konnte man dem Magnetismus 
durch irgend ein anderes M ittel ais durch Har
tung der Stahle die E igensohaft der Remanenz 
yerleihen, so wiirde man die pernianenten M agnete 
aus weichem Eisen herstellen, und uingekehrt 
kann man auch sagen: wurden alle andoren 
E isenlegierungeii keine Spur von H ystereseverlust 
aufweiseri und1 auch niclit -alterń, so wiirde man 
von 1 allen E iśeńlegieruiigen auch ’ wieder nur 
reines E isen, ' und’ niclit den Siliziuuistahl ais 
Dynamoblechm aterial nehmen. Indessen gibt es 
bis je tz t  kein anderes M ittel, die Remanenz der 
M agnete herzustellen, ais den Eisenm olekeln eine 
steife , starre Verbindung miteinander zu yer
leihen, das heifit sie zu hart.cn. Dalier erwachst 
fiir die M agnetfabrikation die N otw endigkeit, 
einen yorteilliaftesten Y ergleichszuśtand-zw ischen  
den zw ei Bedingungen herbeizufiilireń m oglichst 
y iel E isen und steifste , starrste ' Konstitutiou  
des Stahles.

D as b illigste und einfachste M ittel, um dem 
Eisen eine starre K onstitution bei der Hartung 
zu geben. is t der Kohlenstoff. Indessen hat der 
Kohlenstoff, allein angew endet, grofie N achteile. 
Er kann d ie 'H artę  des E isens nur mit H ilfe  
eines T eiles des E isens selbst steigern, mit dem 
er die harte Yerbindung des Zem entits (F e3 C) 
eingeht, und das er naturlich dem ais Trager 
des M agnetismus in  F rage kotnmenden Eisen  
entzieht. D er von dem Kohlenstoff gebundene 
B etrag  an Eisen is t nićht gering. Ein T eil 
Kohlenstoff bindet den yierzelm fachen B etrag an 
E isen. Fiir den gegliihten Stahl ist das durch

żahlreiche Untersuchungen genau festgestellt- 
Fiir den geharteten Stahl is t  es erlaubt, bis zum 
B ew eis des G egenteiles dasselbe anzunehmen. 
Ein einprozentiger Kohlenstoffstahl bestellt daher 
unter Vernachlassigung aller anderen Verunreini- 
gungen des E isens nur aus 85 °/o reinem Eisen, 
w elches a is T rager des Magnetismus wirksam sein 
kann. 15 °/o des Stahlgew ichtes sind fiir die 
Ausiibung m agnetischer W irkung untatig. Trotz 
dieses hohen B etrages an magnetisch tragen  
B estandteilen des Stahles besitzt aber gerade 
dieser Stahl die - liocłiste K oerzitivkraft, weil 
erst etw a 1 °/o K ohlenstoflgehąlt dem Stahl die 
erforderliche H arte und Steifheit yerleiht, welche 
die Vorbedingung fiir einen guten M agnetstahl 
ist. Das Sinken der Koei^zitiykraft der'S tah le  
mit w eniger ais l  °/o K ohlenstoff erklart sich 
durch ilire zu geringe H arte, bei den Stahlen  
mit mehr ais 1 °/o Kohlenstoff dagegen durch 
die E ntziehung einer grofieren Menge an magne- 
tisch wirksamem Eisen fiir die Hartebildung. 
Hierdurch kann zwar die K oerzitiykraft solcher 
Stahle erhoht werden, w eil ilire Konstitution  
durch die G egenw art einer groBeren Menge 
hartender B estandteile eine festere wird. Die 
Gesamtinduktion des Magnetismus aber, und in- 
folgedessen auch die Rem anenz, werden geringer.

G elingt es, das Eisenkarbid durch ein anderes 
Karbid zu ersetzen, w elches dem Stahl dieselbe 
oder eine noch groBere H arte yerleiht, aber 
einen geringeren B etrag  an Eisen verdrilngt, so 
mufo die Remanenz, d. li. die Menge des per- 
manenten M agnetismus, steigen . D iese Yer- 
besserung der M agnete trat ein, ais man mit 
dei* Einfiihrung des W olframs oder besser des 
W olfram karbids einen' bedeutend wirkśameren 
Hartebildner ais das Eisenkarbid gewann. Sehen 
w ir uns den besten W olfram stahl mit 0, 57 °/o 
Kohlenstoff und 5, 47 °/o W olfram  an, so gehen 
zur Binduńg des gesam ten W olfram s an Kohlen
stoff in Form des von M o i s s a n  dargestellten  
W olfram karbids W 2 C e4w a:,0 ,l  8 °/° Kohlenstoff 
ab. D er iibrigbleibende Kohlenstoffgehalt von
0,39o/o  is t wieder an Eisen gebunden und zwar 
zu 5 ,8 5  °/o F e3 C. D ie Gesamtmenge des im 
Stahl a is Hartebildner magnetisch unwirksamen 
A nteiles betragt demnach hier nur 1 1 ,5 0 ° /°  
gegenuber 1 4 ,5 5  °/o des besten Kohlenstoffstahles 
mit 0 , 97 °/o Kohlenstoffgehalt. D ie Ueberlegen- 
heit des W olfram stahles wird bei gleicher Harte 
durch den grofieren B etrag an freiem E isen fiir 
die M agnetisierung erklart.

Sehr lehrreich wftre es, in dieser H insicht 
durch genaue chemische Untersuchungen die Bin- 
dungsyerhaltnisse des Kohlenstoffes festzustellen. 
D er Rahmen dieser Arbeit yerb ietet es leider, 
auf die A rt der G efiigebestandteile des Stahles 
in den yerschiedenen H artezustanden naher ein- 
zugehen. D er Stahl miiflte nach der Einteilung
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der W olfram stiihle von G u i l l e t , *  die hier wieder- 
gegeben sci, noch perlilischen Charakters sein,

Gruppe M ikrostruktur
SiUhlc m it 

0,200 % K ohlen- 
stofT

StUhle mit 
0,800 % Kohlcu- 

stoir

i Perlit Yon 0 bis 
10 °/o W

Yon 0 bis 
5 °/o AV

2

Besonderer Oe- 
fiigebestandteil 
in weiBón Kor- 
nern oder Ban

dem

W >  10 °/o W >  5 o/0

demnaeh bei der Hartung aucli deutlicli marten- 
sitisch sein, w as jedoch nicht der F a li ist. Das 
Yorhandensein von P erlit im normal geharteten  
M agnetstahl is t ein B ew eis, dafi Kohlenstoff in 
karbidischein Zustand vorhanden sein inuB. Um 
die N atur dieses Karbides festzustellen , wurde 
ein M agnetstahl mit 0 , 66  °/o Kohlenstoff und 
5 ,02 °/0 W olfram im gegliihten und geharteten  
Zustande mit Schwefelsilure vom spez. Ge wieli te 
1,10 unter LuftabschluB behandelt.** D ie Mengen 
und Analysen der iibrigens ganz unmagnetischen  
Riickstande waren die fo lgenden:

R i i c k s t a n d :
des geg luh teu  des g eharte ten  

S tahles Stahles
% %

Menge in °/o des Stalilos . 6,75 7,88

Z u s a m m o n s o t z u n g :
% %

K ohlensto ff..........................  3,30 3,65
E i s e n ...................................21,13 16,13
W o lf ra m ..............................  75,90 78,85

Obgleich die A nalyse des aus dem gegliihten  
Stahl erhaltenen R iickstandes ziem lich der des 
Eisen wolframkarbides von W i l l i  a m s *** 2 F e3 C
3 W* C ahnlich is t, so zersetzen  sich die Riick- 
stilnde doch in K onigsw asser sehr leicht. Ueber- 
raschend is t der ziem lich gleiche Kohlenstoff
gehalt der Riickstande in beiden Fallen, der nur 
etw a ein D rittel des im Stahl yorhandenen Ge- 
sam t-K ohlenstoffgehaltes betriigt. Danach sclieint 
ein T eil des Karbides so fein zu sein, daB er 
bei der Behandlung mit Schwefelsiiure in Lo
sung geht.

D er V organg, der zw ischen 7 0 0 °  und 9 0 0 ° C 
stattfindenden inneren Umwandlung des Magnet- 
stahles ersclieint durch diese Untersuchung noch

* „Alliages nietalliąues11 S. 334.
** Die Dufchfahrung der Yersuche gescliah mit 

einem fiir solche Untersuchungen besonders kon- 
struiertenA pparat. Siehe M a r s :  >KarbidbestimmungB- 
apparat fiir Stahl und Eisen«, „Mitteilungen aus dem 
Koniglichen M aterial-Priifungsamt", (iroiilicliterfelde- 
West 1907 S. 113 bis 115; „Zeitachrift fur chemische 
Apparatenkunde“ II. Jahrgang S. 606; „Stahl und 
Eisen“ 1908 S. 1068.

*** Nacli M o i s s a n -  „Der elektrische Ofen" 1900, 
Nachtrag, S. 28.

niclit geklart. Leider sind, w ie in diesem spe- 
ziellen F a li des M agnetstahles, ganz allgem ein  
die Bindungsverhaltnisse der Gefiigeelem ente der 
legierten  Stahle erst sehr w enig studiert, trotz- 
dem eine griindliche Aufklarung in dieser Be- 
zieliung sehr w unschensw ert ware. Fiir die 
Theorie des permanenten M agnetismus geniigt 
indessen schon der einfache N achweis von karbidi- 
scher Kohle im geharteten Stahl. D as nicht an 
die Kohle gebundene freie Eisen is t der T rager  
des M agnetismus, der demnaeh um so stilrker 
ist, je  mehr freies E isen bei gleicher H artę des 
Stahles vorhanden ist. Sehr interessant is t das 
V erhalten des Chromstahles mit derselben Re- 
manenz, w ie der eben untersuchte W olfram stahl. 
Der Stahl Nr. 3 und 4 (Zahlentafel 3) hat
0 ,8 2  °/o Kohlenstoff und 1,40 °/o Chrom. Unter 
Annahine der Bindung des Chroms in  Form von  
Chromkarbid CrsCa und der Bindung des iibrig 
bleibendcn K ohlenstolfgelialtes w ieder in Form  
von Eisenkarbid, erhillt man den B etrag von  
10, 76 °/o m agnetiseh unwirksamer Hartebildner, 
und fast genau denselben B etrag von magnetiseh  
wirksamem E isen, wie bei dem besten W olfram
stahl. Auch in diesem F alle sind die yorhan
denen Karbide erstens barter und zw eitens in 
geringerem  P rozentgehalt vorhandeu ais das 
einfache Eisenkarbid des besten Kohlenstoff- 
inagnetstahles. Durch das andere B indungsver- 
haltnis des Kohlenstoffes im Chromkarbid oder 
Chromeisenkarbid erklart sich auch die groBe 
W irkung des verhaltnism iifiig kleinen B etrages  
von Chrom gegeniiber den 5°/o W olfram .

Die stitrkste Stiitze fiir die vorliegende  
Theorie bildet indessen die Reihe der C h r o m -  
w o l f r a m s t a h l e .  Sie wurde ais Priifstein  fur 
die Theorie erst beschlossen, nachdem das Prii- 
fungsorgebnis der drei ersten Reihen der Kohlen- 
stoff-W olfram- und Chromstahle vorlag, und es 
is t ein B ew eis fiir die R ichtigkeit der SchluB- 
folgerungen, welclie aus den drei ersten Reihen 
gezogen werden konnten, wenn sich die vorher 
ausgesprochene Y erm utung, daB einige Chrom- 
wolfram stahle die besten R esultate zeigen wurden, 
so gut bew ahrheitete. D ie Chromwolframstahle 
mit geringem  Gehalte dieser Elem ente sind, w ie 
yorausgesagt worden war, stark  m agnetiseh.

E s ist dieses Yerhalten auch ohne w eiteres 
yerstandlich. W enn der Chromstahl, w eicher in 
Form des Telephomnagneteu 90 Einheiten ergab, 
mit dem W olfram stahl, w eicher ebenfalls 90 E in
heiten ergab, gem ischt wird, so muB die Hartę 
und daher auch die Remanenz und K oerzitiv- 
kraft die gleiche bleiben. Jede Steigerung eines 
oder beider dieser Korper w irkt dagegen  
schwachend auf den Magnetismus. E s geht dies 
sehr klar aus den in der Zahlentafel enthaltenen  
Ergebnissen hervor. Aus demselben Grunde sind 
auch die Schnelldrehstahle fiir die Fabrikation
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von M agneten ganz und gar ungeeignet. Ein 
Schnelldreliatahi mit einem Gehalt von 20 bis 
2 5 °/o  an fremden Korpern enthalt zusainmen 
mit dem in dem Stahl onthaltenen Eisenkarbid  
etw a 30 % fiir den Magnetismus nicht in F rage  
kommender B estandteile. D as is t sehr y ie l mehr 
ais selbst bei dem einfachen Kohlenstoffstahl, 
und dio W orte niihern sich dadurch wieder den- 
jenigen des weichen E isens, w elclies zw ar eine 
geringe Remanenz b esitzt, aber infolge der 
grofieren Menge von vorhandenem Eisen iriuner- 
hin noch oinen ansehnlichen B etrag von Ma- 
gneiism us zuriickhillt. E s is t dies der einzige  
Grund fiir das schlechte V erhalten des Schnell- 
drehstahles fiir M agnete. D ie zu grofie Fein- 
kornigkeit, von w elcher H a n n a c k  in seinem  
A ufsatz ais Ursache der geringen Remanenz 
spricht, hat fiir diese gar keine Bedeutung. An 
diesen B eispielen ist das Prinzip zu erkennen, 
wonach sich die yerschiedene Starkę der Re-

Abbildung 18. Induktionskurven.

manenz yerscliieden zusam m engesetzter Stahle 
erklaren laBt. Nach diesem Prinzip is t  es auch 
leicht, den EinfluB der yerschiedenen Beimen- 
gungen des Staliles auf seinen permanenten Ma- 
guetism us zu kennzeichnen. Er mijge hier kurz 
sk izziert werden.

D ie R olle des Kohlenstoffes ist durch das 
bereits G esagte geniigend klar bezeichnet. E r 
ist, w ie Professor A r n o l d  sagt, fiir den Stahl 
das, w as fiir den Menschen das B lut ist, seine 
Bedeutung fiir den M agnetstahl, yon dem die 
allerhSchste H artę gerade gu t genug is t, is t  
also einleuchtend. In dem reinen Kohlenstoff
stahl ist er ais Eisenkarbid, in den legierten  
St.ahlen wahrscheinlich ais Doppelkarbid des 
Cliroms, W olfram s usw. mit dem E isen yorhanden. 
D ie W irkung des Kohlenstoffs is t  also diejenige 
der yon ihm gebildeten harten Karbide. Je  
hartere Karbide er bildet, in desto geringerer  
Menge brauclien sie gegenw artig  zu sein, und 
desto starker wird der M agnet. Immer aber 
is t zu beacliten, daB der Kohlenstoff und iiber- 
haupt alle Hiirtebildner nicht nur keine direkte 
R olle a is T rager des M agnetismus im Stahl 
spielen, sondern fiir letzteren  lediglich ais Bal-

last bezeichnet werden konnen, yergleichbar  
demjeuigen der Schiffe und w ie dieser absichtlich  
aufgenommen, um den Fahrzeugen, in unserem  
F alle  den sie umgebenden Eisenm olekeln, einen 
festen  H alt im Kampfe mit den (A ether-)W ellen  
zu  geben. D er EinfluB des Kohlenstoffs ais 
Graphit auf die magnetischen Eigenschaften des 
E isens is t  nach den Untersuchungen von P a r -  
s h a l l *  sehr gering , offenbar, w eil er nur den 
geringen B etrag seines G ew ichtes an Eisen  
yerdrangt.

Auch der EinfluB des Silizium s is t nach dem, 
was iiber das Dynamoblechm aterial gesag t wurde, 
bereits charakterisiert. D as Silizium  wirkt 
dort sozusagen ais Schm ierm ittel fiir dio Mole- 
kel boi ihrer haufigen U m m agnetisierung. D iese 
W irkung hat das Silizium  auch im Stahl, es 
lieg t kein Grund vor, das G egenteil anzunehmen, 
und sie aufiert sich wahrscheinlich in einem all- 
malilichen mehr oder w eniger groBen Yerlust 

an remanentem Magnetismus. Schwefel 
und Phosphor sind hinsiclitlich der ma
gnetischen E igenschaften in dcm Mafie, 
w ie sie das E isen  yerdrangen, schadlicb, 
und zw ar diirfte ihr EinfluB lediglich  
auf dieses Verdrangen zuriickzufuhren 
sein. Das Mangan is t deshalb unbedingt 
yon schadlichem EinfluB, w eil es nicht 
so m agnetisch ist w ie E isen , und auch 
das M angankarbid, w elclies yielleicht 
einen T eil des Kohlenstoffes binden 
konnte, nicht so hart is t w ie das E isen
karbid.

D ie gebrauchlichen weichen N ickel- 
und Chromstftlile sind w enig magnetisch, 

w eil sie keine H artę annelimen. D as sehr schwache 
m agnetische Verhalten und das sogenannte anti- 
m agnetische V erhalten mancher dieser Stahl- 
sorten sind nur Gradunterschiede einer und der
selben Erscheinung. D er M agnetismus, den wir 
uns jedenfalls ais A etherw ellenw irkung vor- 
stellen  mussen, kann bei diesen Stahlen nicht 
zur W irkung kommen, w eil der Aufbau ihrer 
Molekiile ein 21: nachgiebiger ist. E s scheint, 
ais ob die Zahigkeit jene E igenschaft der Stahle 
ware, w elche den M agnetismus am starksten  
yerringert.

W enn wir zum ScliluB die F rage nach der 
Vervollkom m nungder M agnetstahlfabrikation auf- 
werfen, so ist es auf Grund der yorhergehenden 
A ufschliisse nicht schw er, den W eg  zu bezoiclmen, 
auf weichem  der Stahl nocli verbessert werden 
kann. In Abbildung 18 sind die Induktionskuryen  
eines sehr w eichen Eisens (K urve a), eines nicht 
geharteten M agnetstahles (K urve b) und die 
K urve c desselben M agnetstahles im geharteten  
Zustande dargestellt (bis zur Feldstarke Jp-150). 
Darin is t die Maximalinduktion des weichen

* E. S c h m i d t :  „Die magnetische Untersuchung 
des Eisens“, 1900, Seite 117.
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Eisens 23 =  19 0 0 0  diejenige Induktion, welche, 
remanent erhalten, den starksten iiberhaupt denk- 
baren Dauerm agneten geben wiirde. Y ielleicht 
lieBe sich nun durch Y erwendung eines noch 
nicht erprobten in der Natur vorkommenden 
Hilrtebildnersder Punkt B und damit auch Punkt C 
etwas hoher hinaufriicken. D ie Strecke B A 
ganz zu iiberw'inden, diirfte kaum moglich sein, 
weil man jedem M agnetstahl einen gew issen B e
trag an Hilrtebildnern beimengen muB. Es er- 
offnet sich hier ein w eites Fcld auch fiir die 
W issenschaft: die system atische Untersuchung 
aller in B etracht kommender fremder Korper 
in B eziehung zu ihrer W irkung auf den 
Magnetismus.

W eniger in das Gebiet der M agnetstahl
fabrikation ais in das der Magnetfabrikation 
gehort die F rage nach der V erringerung der 
Differenz der Maximalinduktion von Kurve b des 
gegluhten und K urve c des geharteten M agnet
stahles. Sie is t begriindet durch die Steifheit 
und daher geringere M agnetisierbarkeit des 
gehilrteten Stahles und konnte y ielle ich t durch 
Aenderung des M agnetisierungsverfahrens, dessen  
Technik iibrigens in der ganzen M agnetfabrikation  
bis je tz t am allerw enigsten entw ickelt ist, zu 
yermeiden sein. Schliefilich is t auch die Diffe
renz D C m oglicherw eise durch Aenderung des 
M agnetisierungsverfahrens zu verringern, denn 
fiir das Sinken der Maximalinduktion auf die 
Remanenz diirfte ein stichhaltiger Grund kaum 
anzufiihren sein.

Z u s a mm en f a s s u n g .

1. D er M agnetstahl hat elektrotechniscli wie 
metallographisch die entgegengesetzten  
E igenschaften w ie das Dynamoblechm aterial.

2. Das Maximuin der Remanenz der Kohlen
stoffstahle lieg t entgogen der von Frau  
Curie ausgesprochenen A nsicht nicht bei 
1 ,20  %  K ohlenstoffgehalt, sondern etw a  
bei 0, 97 °/0 Kohlenstoff, wahrscheinlich  
beim eutektischen K ohlenstoffgehalt. D ie  
Abnahme der Remanenz beiuntereutektischen  
Stiihlen erklart sich durch ihre zu geringe

Hartę, bei iibereutektischen Kohlenstoffstahlen  
durch ihren zu geringen Gehalt an freiem  
Eisen.

3. D ie krilftigere W irkung der Spezialstalil- 
m agnete gegeniiber den Kohlenstoffstalil- 
magneten beruht auf dem Vorhandensein 
von mehr freiem Eisen im Spezialstahl ais 
im Kohlenstoffstahl bei gleicher Hiirte.

4 . D ie Beim engungen der M agnetstilhle beein- 
flussen die Starkę des Magnetismus niclit 
direkt, sondern bei gleicher H artę der 
Stahle nur durch mehr oder w eniger starkes 
Verdrangen des magnetisch aliein w irk- 
samen E isens.

5. Fiir hohe Remanenz der Dauerm agnete ist 
es erforderlich, daB der Stahl glashart, 
sehr feinkornig is t und m oglichst viel 
freies Eisen enthalt. B ei gleicher Hiirte 
des Stahles is t der B etrag an permanentem  
Magnetismus eines Stahles um so groBer, 
je  mehr freies Eisen er enthalt.

6. D er M agnetstahl mit etw a O.G °/o Kohlen
stoff und etw a 5 °/o W olfram ze ig t hochste  
Remanenz nur bei nonnaler Hiirtung aus 
93 0  — 95 0 °  C.

D ie L oslichkeit des W olfram m agnetstahles 
nach yerschiedenen W armebehandlungen zeig t 
sehr deutlich ausgeprilgte Unterschiede, welche  
ihre Anwendung auf die riickschlieflende Beur- 
teilung der Vorbehandlung des M agnetstahles 
gestatten .

Wenn auch die vorliegende Abhandlung 
naturlich keinen Anspruch erheben kann, die 
beriihrten, im allgem einen nocli sehr w enig  
durchforschten Problem e erschopfend behandelt 
zu haben, sondern nur einen Ueberblick iiber 
den derzeitigen Stand der einschlagigen V er- 
suche und Studien geben soli, so darf doch der 
Hoffnung Ausdruck verliehen werden, daB die 
Arbeit eine A nregung bilden mogo zu w eiterer  
w issenschaftlicher T iltigkeit auf diesem Spezial- 
gebiete, das — an der Grenze zwischen H iitten- 
kunde und E lektrotechnik stehend — fiir 
M etallurgen wie fiir Elektrotechniker in gleich  
holiem MaBe von Interesse sein muB.

Z u r  Frage de r  Gayleyschen W indtrocknung.
Yon Professor B e r n h a r d  O s a n n  in Clausthal.

|  n dieser Zeitschrift* is t  neuerdings iiber Be- 
triebsergebnisse von Hochofen berichtet, die 

mit G ayleyscher W indtrocknung arbeiten. Man 
bezw eifelt bekannt.lich in deutschen Fachkreisen, 
daB die in friilieren Yeriiffentlichungen** ge- 
nannte K oksersparnis von 20 °/o bei einer 
gieichzeitigen  M ehrerzeugung von 25 °/o in ihrer

* „Stahl und E ison" 1909 S. 283.
** „Stahl und Eiecn* 1904 S. 1289.

Gesamtheit der Einfiihrung der W indtrocknung  
zuzuschreiben sei. Man w ill auf Grund recli- 
nerischer Grundlagen nur 4 °/o Koksersparnis 
und 15°/o  M ehrerzeugung* gelten  lassen und 
auch diese Żabien nur bei hohen W asserdam pf- 
gehalten der Luft.

D iese Z weifel sind durch die neuen B erichte 
nicht zum Schweigen gebracht. Ich w ill aber

* „S tahl und E isen" 1905 S. 73 ; 1906 S. 784 u. 844.



1782 S tahl und Eiaen. Z u r F rage der Gayleyschen W indtrocknung. 29. Ja h rg . Nr. 45.

nicht nilher in die Erorterung eintreten, einmal 
w eil ich v ieles aus friiheren Yeroffentlichungen  
wiederliolen miiBte, und ferner, w eil in nahe- 
liegender Zeit auch in Deutschland eine G ayley- 
sclie Kiililanlage entstehen und hoffentlich Ge
legenheit geben wird, e ing |hende Studien zu 
machen. *

Bczeichnend ist, daB der Hochofen in P otts- 
town einen K okssatz hat, der aucli ohne W ind
trocknung zuziiglich der rechnungsmfifiigen 3 
bis 4 °/o moglich sein wird, da das Erzaus- 
bringen recht hoch ist. Bczeichnend is t eben- 
fa lłs, daB man neuerdings mehr W ert auf regel- 
miifiigen F euchtigkeitsgelia lt ais auf sehr g e 
ringen F euclitigkeitsgehalt z u legen scheint. 
Gerade in bezug auf die in  D eutschland ge- 
plante A nlage w ill ich nun folgenden Gedanken- 
gang anregen, der y ielleicht EinfluB au f die 
bauliche G estaltung hat und deshalb schon je tz t  
ausgeśprochen werden s o l i:

W enn man das W indtrocknungsverfahren  
niclit regeltnilBig bei einem Hochofen auwendet, 
sondern nur dann, wenn es die Umstilnde er- 
heisehen, so gew innt man ein ganz anderes 
Bild, w as auch gerado in finanzieller Hinsiclit 
gegehenenfalls v iel giinstiger aussieht. Man hat 
eben in dem getrockueten W indę ein H ilfsm ittel, 
um u n m i 11 e 1 b a r auf den Hochofen einzuwirken  
und ihm H ilfe zu brin gen; wiihrend eine Be- 
schickungsilnderung doch erst naeh geraumer Zeit 
zur Geltung kommt, und eine Erhohung der W ind- 
tem peratur, die ja  auch unmlttelbar helfen wurde, 
entweder unmoglich (w eil auch die Gase bei 
einem kranken Hochofen schlecht sind) oder 
ebenfalls erst nacli geraumer Zeit durclifiilirbar 
ist. Man greift m it der W indtrocknung unmittel- 
bar in die G estellvorgilnge ein, ebenso w ie ein 
A rzt bei einem kranken Menschen die H erz-, 
D arm -, N ierentatigkeit usw. beeinfluBt, indem 
er ein entspreehendes A rzneim ittel gibt.

D ieser erfolgreiche Eingrifl' der W indtrock
nung is t  in Fiiiien von R ohgang zu denken, 
aber noch v ie l mehr in Fallen eines sogenannten  
„ f a l s c h e n “ Roligangs. D iesen Namen wahle 
ich, um den Zustand zu bezeichnen, w ie er auch 
bei dem Hochofen in P ottstow n eingetreten ist. 
D er Hochofen hatte zw eifellos Oberfeuer, jeden
falls starkę und stark wachsende A nsatze, neigte  
zum Hiingen, erzeugte m inderwertiges E isen trotz  
hohen Koksverbrauehs und wird auch wahrschein- 
lich stark liinter der normalen Erzeugungsm euge  
zuriickgeblieben sein.

T ritt nun getroekneter W ind in den Hoch
ofen ein, so werden sogleich die Temperatur- 
zonen verleg t. D er Hochofen wird im G estell 
vie l heiBer (m ogliclierw eise um 100  0 C und 
mehr).** D as Oberfeuer wird dann beseitig t, wenn

* „Stalli und E isen “ 1909 S. 921.
** Vergl. die AuBfiihrungon dos Y erfassers in

„Stahl und E isen“ 1905 S. 75.

man g le ich zeitig  den K okssatz, wie es auch in 
P ottstow n  geschehen ist, lierabsetzt. D ie Be- 
seitigung des Oberfeuers is t ja  aucli auf andere 
W eise inoglieli, aber es dauert oft auBerordent
lich lange, und man kann bei dem getrockneten  
W indę eingreifen, ehe sieli die unangenehmen 
Folgen in hoherem MaBe bemerkbar machen, 
ehe also der Zustand des Ofens ein c h r o n i s c h  
krankliafter wird.

W ill man dem Oberfeuer auf die D auer vor- 
beugen, so muB man jeden KoksiiberschuB ver- 
meiden. D a aber die L uftfeuchtigkeit bestUndig 
w echselt und auch die verandertę Lufttemperatur 
sehr stark auf die eingefiihrte W indm enge ein- 
w irkt, so is t  die Vermeidung des Koksiiber- 
scliusses zw eifellos leichter, wenn man diese 
vęr.'lnderlichen F aktoren ausschlieBen kann. Man 
kann dann eben ohne die fiir das W achsen der 
L uftfeuchtigkeit bereitgehalteneB eserye arbeiten.

Trotzdem gibt es natiirlich noch v ie le  andere 
veriinderliche Faktoren im Hochofen betriebe, so 
dafi es auch beim Hochofen mit gekiililtem Ge- 
blasewind nicht ohne scharfe Ueberwachung und 
eine dieser Ueberwachung angepaBte Handhabung 
der Beschickung gehen wird, was auch der Be
richt aus P ottstow n best&tigt.

Nun hat es zu allen Zeilen Hochofen gegeben, 
die sehr gu t gegangen sind und w enig Koks 
verbraucht haben, und anderseits solche, bei 
denen das G egenteil der F a li war. D ie Unter- 
schiede im Koksverbrauch sind oft sehr be
deutend. F ragt man nacli der Ursache, so ist 
man m eist auf Verniutungen angew iesen; man 
weifi aber, dafi eine ProfiHinderung infolge 
des W achsens von A nsatzen sehr nacliteilig  
sein kann, und dafi eben diese Proiilanderung 
den Ofen chronisch kranken laBt, so lange bis 
eine A enderung der B etriebsw eise, sow eit diese 
m oglich ist, allmithlich W andel schafft.

In solchen Fallen wird nun die Einwirkung 
getrockneten W iiules in Yerbindung mit einer 
g leich zeitig  einsetzenden Vermiuderung desK oks- 
satzes von grofiem E rfo lg  sein. Es wiirde dein- 
nach der getrocknete W ind ais A r z n e i m i t t e l  
anzuwenden sein, um dahin zu wirken, daB der 
H ochofengang wieder ein normaler uiul dadurch 
auch der K okssatz w ieder ein normaler wird. 
DaB in solchein F a lle  ein giinstigerer Koks- 
yerbrauch ais bei dem schlechten Hochofen- 
gange in der in den B erichten gekennzeiclm eten  
AVeise eintreten kann, is t  sehr wohl moglich.

Nunmehr komme ich zu der Sclilufifolgerung, 
dafi es demnacli nicht erforderlich ist, die Kiihl- 
anlage bei einer Gruppe von mehreren Hochofen 
fur den gesam ten W indbedarf zu berechnen, 
sondern nur fiir den grijfiten der Hochofen oder 
nur fiir e i n e n  Hochofen, fa lls alle Hochofen 
gleich grofi sind. Man mufi natiirlich dann die 
K iililanlage auf jede Geblasemaschine einschalten  
konnen. Man benutzt aber die Kiihlanlage nur,
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wenn man bei einem Hochofen, der krank zu 
werden beginnt, Abhilfe schaffen mufi; und zwar 
rechtzeitig genug, damit das Uebel nicht chronisch 
wird. Alsdann yerteilen  sich die Kosten auf die 
Gesam terzeugungsanlage der ganzen Hochofen- 
gruppe, w as sehr w esentlich is t , da sie unter 
UinstHnden auf den vierten oder fiinften T eil 
yermindert werden konnen.

D ie A nlagekosten und Betriebskosten der 
Kiihlanlagen sind sehr hoch, y ie l hoher, ais sie 
seinerzeit von mir im yoraus in Erm anglung  
von zahleninilfligen Angaben yeranschlagt worden 
sind. Nach den Berichten aus Pottstow n hat man 
etwa 4 J(> fiir die Tonne Roheisen zu rechnen 
(Lohne 0 ,8  bis 1,0 J(>, Ammoniak 0 ,4  J 6 , Oel 
usw. 0 ,6  D ie D am pfkosten sind dabei nicht 
beriicksichtigt, indem sie ais durch die Ent-

lastung der Geblitsemaschine aufgew ogen gedacht 
werden. Fiir die Am ortisation, fa lls diese iiber- 
haupt in dem B etrage von 4 enthalten ist, 
was nicht deutlich ausgesprochen ist, sind nur 
5 °/o yorgesehen, was recht niedrig erscheint.

Es drttngt sich auch noch folgender Gedanke 
auf: R iistet man eine mit getrocknetem  W indę 
betriebene Hochofenanlage auch mit einer D a m p f -  
l e i t u n g  aus, so daB man im Stande ist, g e 
ringe, g e n a u  a b g e m e s s e n e  Dampfmengen dem 
W indę zuzusetzen, so gew innt man ein zw eites  
H ilfs- oder noch besser gesag t „A rzneim ittel1*, 
um auch nach der anderen Richtung helfend ein- 
zugreifen, bis dic Beschickungsiinderung in W ir
kung tritt.

Fiir die Oefen in P ottstow n wiire zw eifellos 
eine solche Yorrichtung von N ntzen gew esen.

Zuschriften  an die Redaktion.
(FUr die un te r d ie se r Rubrik erscheinenden Artikel Ubernim mt die Redaktion keine V erant\vortung.)

Die Entrostung des Eisens im Eisenbeton.

Dio Erkliirung, dio der Goheimo Rogiorungs- 
rat Dr. D u n k o l b e r g  fUr die E ntrostung gibt,* ist 
nicht zutreffend. Er geh t davon aus, dafi E isen- 
erze und E isonrost Ammoniak aus der L uft kriiftig  
absorbioren; indem or in Erwiigung zieht, dafi 
im porosen Boton SauerstolT onthalton ist, ge- 
langt er zu der A nsicht, dafi Ammoniak und das Kal- 
zium hydroxyd des Botons m iteinander roagioren 
und unter M itwirkung des Sauorstoffs salpetrige  
und Salpetersiiure bilden, die das Eisonoxyd  
aufloson.

Dazu ist zunachst zu sagen, dafi 1'reies Am
moniak in der L uft nur spuronwoiso yorhandon 
und der Gehalt an ihm  sohr sehwankond ist. 
Die E ntrostung des E isonbetons geh t abor auch 
in einer yo liig  amm oniakfreion Atmosphiire, m it 
ammoniakfroiem Vorsuohsm aterial vor sich , und 
zwar in der von mir angegebenen Woise.** Ferner 
veriindert sich ein Gomisch von Ammoniak und 
Luft odor Sauerstoff boi gew ohnlichor Temperatur 
uberhaupt nicht. Auch das Hinzutreton von Kal- 
zium hydroxyd yormag keino Oxvdation des Am 
moniaks zu salpetrigor Saure odor Salpetersiiure 
herbeizufiihron. Es ist dabei gloiehgiiltig , ob das 
Ammoniak gasform ig oder, vom  Wasser auf- 
genom m en, in Iononform, NH-t", vorhanden ist. 
Das Am m oniak w ird keinosw egs vom  Kalzium- 
hydroxyd zersotzt; oin System , in dem dio Mole
kule N Ha und Os, dio Ionen Ca”  und O H 'bezw . 
noch NH«" yorhandon sind, bloibt boi gow ohn- 
lichor Temporatur in allo E w igkoit in Ruhe und 
unyerandort. Jeder kann sich leicht durch einen  
Yersuch dayon iiberzougen.

* Y orgl. „S tah l und EiBon“ 1909 S. 1318.
** Y ergl. „Stahl und E isen“ 1909 S. 408.

Waro dioso Reaktion m oglich, so wUrdo das 
S t i c k s t o f f p r o b l o m  auf oinem dritton undzw ar  
sohr beąuem en W ego gelijst wordon konnen.

Durch einen kloinen Vorsuch lśifit sich da- 
gogon der von mir angogobono V organg dor Ent
rostung loicht demonstrioron; bringt man in eine  
L osung von saurom, kohlonsaurom Kalzium ver- 
rostoto N agel, so ist in dor Z eit von ‘24 Stundon  
das E isenion naehweisbar; fUgt man aber otw as 
primares A lkalisulfat odor Kalzium sulfat hinzu, 
so tritt diose Reaktion schon nach kurzor Zoit, 
otw a nach 30 Minuton, ein. Im Z em ent bezw. 
Boton ist dor V organg dor gleicho.

S t u t t g a r t ,  Teehnische Hochscliule.
ao. Professor Dr. Rohland.

* *
*

Zu Obigem ist zu bemorken, dafi allerdings 
das Ammoniak dor L uft analytiscli direkt nicht 
naehweisbar ist. Setzt man aber, w ie  L i o b i g  
zuerst gezeig t hat, frischgofallenem R egen oder 
Schneo Salzsiiuro zu, so ontstehen rolatiy starko 
Niodorsehliige von Salmiak.

Ist auch ferner zuzugobon, daB ein Gemisch 
yon Ammoniak und L uft odor Sauerstoff sich bei 
gew ohnlichor Temperatur Uberhaupt n icht v*er- 
śindort, so hat doch Liebig in  seinen  chem ischen  
Briofon festgestollt, dafi poroso Korper — und 
B eton ist sehr poroś — ihrem V olum on gogeniiber  
ungew ohnlieh  grofie M engen dor yerschiodensten  
Gaso, also u. a. nobon Sauerstoff auch das Am 
moniak dor L uft m it der Zoit yordichton, so daC 
dieso Gase in einem  mehroro hundertm al kleinoren  
Raum zusam m engepreBt worden, m ithin ihren  
gasform igen Zustand n icht bohaupten konnen  
und stark konzentriort sind, zumal w enn  noch
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eine sohwaclio chem ische W irkung hinzukom m t. 
„Doshalb“, sagt Liebig, „zeigen die in porosen  
Ktirporn yerdichtoten Gaso eine sehr gostoigerto  
c h e m i s c h e T a t i g k o i t :  V erbindungen, w elche dor 
Sauerstoff im gew olin lichen Zustand nicht ein- 
zugohon, Zersetzungon, die er n icht zu bewirken  
verm ochte; sio gohon in porosen Korporn, die 
yerdichtoten Sauerstoff onthalten, m it dor groCton 
L eichtigkeit vor sich.“

DaC unter solcben Bedingungen das im 
B eton onthaltone Kalzium hydroxyd auch ohne 
w eiteres das vorhandono A m m oniak zorsotzon 
und dio Nitrifikation oinloiten kann, ist also eino  
durchaus gerechtfertigte F olgerung. Porose E isen- 
oxydo, wio z. B. Purple-ore, und auch dor porose 
R ost yordichten nachweisbar A m m oniak; w enn  
auch m ituntor R ost ohno solehes yorkommen  
sollte, so ist dies kein Gegenboweis.

W i e s b a d e n .  Dr. DUnkelberg.

Dio obigon AusfUhrungen sind keinesw egs 
geeignot, meino D arlegungen zu widorlegon:

1. Der Gehalt an A m m oniak in der L uft ist 
selir gering; Wassor, R egon usw . dUrfen gar- 
nich t bis zum E isen im Beton vordringon; sonst 
findet O x y d a t i o n ,  aber keine E n t r o s t u n g  
statt.

2. Die Liebigscho M itteilung bezieht sich auf 
don yerdichtoten Sauerstoff, dor die Reaktions- 
geschw indigkeit b e s c h l e u n i g t ,  abor nicht 
Reaktionon o i n l o i t e t ;  das w iirde gegen  don 
zw eiten  Hauptsatz der E nergetik  yerstofion. 
Aber selbst Ammoniak in groCorer Konzontration 
und Kalzium hydroxyd w irken n ich t auf oin- 
andor oin.

3. Die E ntrostung des E isens im Beton findet 
auf dem yon mir angegebencn W ogo statt.

S t u t t g a r t .  p. Rohland.

Eine neue Kolbenform fur Kohlenstoffbestimmung.

In Nr. 37 S. 1443 Ihror goscbatzten Zeitschrift 
beschreibt M. W i d o m a n n  an Hand oinor Skizze 
einen  Apparat, den er ais nouo Kolbenform fiir 
K ohlenstoffbestim m ung bezeichnet. Einsender 
liatte schon vor der V eroffentlichung des be- 
treffondon Artikols Gelogonheit, m it dom be- 
scbriebenon Apparat Versucho zu niachen, und 
m ochte durch Bekanntgabe der negativon Er
gebnisse dioser Yersuclie die Kollegen in dor 
Praxis davor warnen, nutzlos Zeit und Geld fiir 
einen derartigon unbrauchbaron Apparat zu ver- 
schw enden. Ein Blick des geschulton  Chemikers 
auf dio Skizze wird ihn iiberzeugen, daC das 
Obergestoll (KUhlung) yiel zu schw er ist fiir don 
schw achen Erlonmoyer-Kolben. Wird dieser ent- 
sprechend yerstiirkt, so stoigort sich die Gefalir 
dos Zerspringens erst recht. Im Erlenm eyer-Kol- 
bon ist dio Gofahr des A ufschaum ens bei foinon 
Spiinen, die sich schnell losen, oine sehr groCe. 
Es ist deshalb dio A nw endung eines solcben  
Kolbons absolut keine V erbesserung gegon don 
rundon Kolbon dor gew olin lichen Corleis-Apparato, 
sondern ehor oin Riickschritt. DaC sich die Spiine 
auf dem Boden des Erlenm eyor-Kolbens gleich- 
miifliger yerteilen, ist n icht stichhaltig . Bei der 
durch don stoton L uftstrom  in W allung befind
lichen, dazu spezifisch schw eren F liissigkeit sam- 
meln sich sow ieso die Spiine n icht am Boden 
an, falls n ich t zu dicke Spiine yerw endet worden, 
dio ja bekanntormaCen bei der Kohlenstoff- 
bostim m ungim  Corleis-Apparat zu vormeiden sind. 
E sh eiC t dann w eitor in dom betreffendon Artikel: 
„Der Kolbenhals ist m ittels eines geo igneten  Halters 
am Statiy zu befostigen, und w oitor unten, nach 
dem Fiillen  m it Chrom-Schwefelsaure ist die Koch- 
blase durch oinfaclies Einschieben in den Kiihler 
zu befestigen .“ — Da dieser n icht in  dor Luft 
schw eben kann, so wiire also entw eder eine zw eite

Klammer notig, odor man mufi bei jedesmaligem  
Beschicken des Erlenmoyors don ganzen KUhl- 
apparat auf den A rbeitstisch lcgon. Bei dieser 
M anipulation wird das am unteren Teil dos KUhlors 
ohne Schutz in dio L uft hinausragende und sohr 
zerbrechlicho Luftzuloitungsrohr jedenfalls ofters 
m it dom Statiy usw . in Konflikt komm en und 
in die Briicho geben. Wird dor Kiihlor jedoch mit 
einer Klammer befestigt, so wird dor Apparat 
w eiter kompliziort und n icht vereinfacht. DaC 
das Kiihlwassor am besten  da eintritt, w o der 
Kiihlor direkt mit dom hoiCon Gas in Beriihrung 
kom m t und zum Toil noch in  den Kochapparat 
hinoinragt, wird w ohl ein unabsichtliches Yer
sehen sein. E ine dorartige KUhlung wurdo in 
den m eisten Fiillen ein Abspringon dos Kiihlor- 
ondes yorursachon, und dio Folgon davon wird 
w ohl jedor Chemiker kennon, dor m it Corleis- 
Apparaton arboitot. Es w iderspricht auch den 
Rogeln der KUhlung, w onach das KUhlwasser in 
einor dor Striiinung des Gases ontgogengosotzton  
R ichtung (lioCon muC. Ein y io rm a lig es Ersetzon 
des KUhlwassers an der Schliffstolle wiihrend 
e i n e r  Bestim m ung wird auch n ich t zur Sicherheit 
des A pparates beitragen. Es wird jedenfalls des 
oftoren ein Springon des Kolbons zur Folgę 
habon, abgesohon davon, dafi boi einor Kolonno 
von 10 bis 20 A pparaten, w ie sie auf groGeren 
W erken yorhanden sind, eino Person ausschlioC- 
lich  dazu n otig  sein wird, m it der Spritzflascho 
die Schliffstellen bedeckt zu halton. Mit Wassor 
yerschlosseno Schliffstellen entsprechon Uberhaupt 
nur dann yollstiindig ihrem Zwock, w enn  sie so 
kuhl gehalten  w erden konnen, daC das Wassor 
nich t yerdunstet. W enn W idom ann glaubt, 
dem Chemiker auf Stahlw erken oino Nouigkoit 
zu bringen durch die A nw endung von Ersatz- 
kolben, so dUrfte er sich irren, denn es wurden
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von don Glasfabrikanton Corleis-Apparato schon  
lange ohno jodon besonderen W unscli m it Er- 
satzkolben geliofert.

Dor beschriobone Apparat wird also den Glas- 
bliisern w illkom m en sein, da er m it den drei 
Schliflon und dor groCon Zerbrechlichkeit zu 
lńiufigon und touron N achbestollungon AnlaC 
geben wird. Im iibrigen wird jedoch dor vor- 
bosserto Corleis m it nur einem  Schliff nach wio 
vor ais boster und billigster Apparat zur nassen

KohlenstoflYorbrennung in V erw ondung bleiben, 
w onn man nicht vorzioht, die Kohlonstoflbo- 
stim m ung im elektrischen Ofen, w io or von  
M a r s  kilrzlich in dieser Z eitschrift boschriobon  
wurdo,*' und m it dem dor Einsendor ebenfalls dio 
besten Resultate orlialten lmt, auszufilhren. —

S c h a f f h a u s e n .  Dr. H. Stamm.

* „Stahl und Eiaon“ 1909 Nr. 30 S. 1155.

D ie  Herstellung geschweifiter emaillierter Behalter.

U nter obigem  Titel ist in diosor Zeitschrift*  
kiirzlich oin A ufsatz von Ingenieur K. R i o t k o t t e r  
orschionon, dor oinor Erwiderifng bezw. einor 
Ergśinzung bedarf, sofern es sich um das Email- 
lieren der Behalter handelt. In dom orwalmton  
Aufsatz ist ein Ofon angegeben, in w elchem  die 
zu emnillierenden Behiiltor in ofTonom Feuer 
em ailliert werdon. Bekanntlich wird aber das 
Email, auch selbst w onn es Metalle nicht entluilt, 
von don R auchgasen angegriffon, „vergast“. Dazu 
kommt beim Em aillieren im offenen Feuer noch, 
daC der Angriff. der W andungen durch die 
d i r e k t e  Boruhrung m it dor Flam m e an den 
Flam m onointrittstellon oino zu starko ist, jeden- 
falls erheblioh starker, ais 
ober- und untorhalb derEin- 
trittstellen  der Flamme.
Dadurch entsteh en  in  
dom Behalter unw eigerlich  
Spannungen, die zum Ab- 
springen des Em ails fuhren 
miissen. R ietkottor gibt 
dies selbst unum w unden  
zu. Er schroibt: „Da oft 
in dor Em aille kleino Foh- 
lerstellen au ftreten , so 
miissen dieso nach dem 
Brennen besonders behan
delt werden. Em aillelack  
und dorgl. darf aus brautechnischen GrUnden 
nicht yerw ondot wordon. Man verfahrt in ein- 
faclier W eiso so, dafi man m ittels eines Wassor- 
stoffbronners die botrefiondo Stelle von auCon 
langsam auf R otglut orliitzt und dann gloich- 
zeitig  m ittels Zerstaubers Deckomaille in Puder- 
form langsam  nufblast. Hiorboi kom m t es zu- 
woilon vor, dafi dio angrenzendo Em ailleschicht 
abspringt, was jedoch w eiter n icht von Bodeu- 
tung ist, da man dieso gleiehzoitig  ausbessert. 
Dur ganze V organg nim m t nur w onigo Minuten  
in Anspruch, und auf dieso W oise w ird das nocli- 
maligo Ausspritzon und Brennen, w elches mit 
recht orhoblichon Unkoston yerknUpft ist, orspart“.

Es ist einleuchtend, daC eine derartige Aus- 
bosserung eines Fabrikats nur ein N otbeholf ist

- „Stahl und E isen“ 1909 S. 1273.
XLV,59

und w ohl kaum einwandfroie Waro lieforn kann. 
Das Em aillieren in  olfonom Feuer bedoutot daher 
stets eino aufierordentlich unyollkom m one Fabri- 
kation. Man ist heute in dor Lage, selbst dio 
groBten Behalter einwandfroi ohne direkte Flam - 
monboriihrung zu emaillieren, wodurch dio oben  
gokennzeichnoton Miingol, nam lich das V orgasen  
dos Emails und dio Erzeugung von Spannungon  
im Matorial, dio zum A bspringen dos Emails 
fiihren mUsson, ohno w eitores beseitigt werdon.

Das Vorfahren besteht darin, dafi man das 
Ofoninnore durch Einloiton der Flam m e auf dio 
zum Emaillieren notw end ige Temperatur bringt, 
dann um schaltot und dio Ofonkammer von aufien

w eiter erhitzt, um die durch don Arbeitsyorgang  
ontzogene W arme von aufien zu ersotzon. D ieses 
Yerfahren und der dazu gehorige Ofen ist patent- 
am tlich geschU tzt und Kigontum der Firma Ing. 
Z a l i n ,  Borlin W. 15. Abbild. 1 s te lit  den Ofon dar. 
a ist dor Arboitsraum, durch dio Kamilo b b  tritt 
dio Flam m e in don Arboitsraum ein , um bei 
c c  entfernt zu werden und in don U nterbau zu 
treton. Durch Schieber is t dio Tem peratur im 
ganzen Arbeitsraum durchaus gleichmUfiig oinzu- 
stellon. Ist dor Arbeitsraum auf dio Temperatur 
gebracht, w as w onigo M inuten dauort, so wird  
durch oinen einfachen Hebel die Flamm e urn- 
gesehaltet. Sie geh t dann nicht durch b b in don 
Arbeitsraum, sondern um don Arbeitsraum horum  
und durch d nach dem Unterbau. V orkehrungen  
zum raschon E ntlufton des ArbeitSraumes sind  
Yorgesohen, so dafi, sow ie der zu omaillierondo

98

Abbildung 1. Gliibofcn nach dem n i - RekuperatiYsystem.
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Bohalter eingofahron wird, der Arbeitsraum nur 
mit reiner hocherliitzter atmosphiirisehor Luft 
gefiillt iat. Sollen kleinore Gegenstande, Ringe 
oder Dockol gobrannt werdon, so ist das Um- 
schalten niclit jedesmal erforderlich, sondern erst 
in liingeren Zeitabschnitten.

Das Emaillieren eines Bohiilters geschieht in 
otwa 20 bis 25 Minuten. Daboi ist dio Tempe
ratur in dom Arbeitsraum 1000 bis 1100° und 
nicht, wie bei dem Gliihofen, den R i e t k o t t e r  
erwahnt, nur 850°. Dieso niedrigo Tomporatur 
geniigt nicht, um oinon stahlomailliorton Bohiiltor 
horzustollon, weil das dazu verwendeto Email 
moglichst zahfiussig sein muC und schon die 
normalen Grundemails, wio sio fiir Ktichengeschirre 
verwendet wordon, boi mindostens 1000° oin- 
gebrannt wordon miisson. Ein boi 850° auf das 
Eison aufgobranntes Email kann niemals oine 
dorartige Festigkeit aufweisen, wie sio fiir dio 
Herstollung von Brauoreibelialtern notwendig ist.

Der in Abbildung 1 dargostellte Ofon wird 
m it Druckgasfeuerung und nicht mit Halbgas- 
feuorung betrieben, so daC also die Beheizung 
eine zwangslaufige ist. Dio don Ofon vorlassende 
Abhitze dient bei dem vorliogondon Ofon zur 
gloichzcitigon Gas- und Luftyorwarmung olino 
Umschalten der Flatnme naeh dem moiner Firma 
patentiorton Bi-Rokuporativsystom. Dor Gas- 
kanal o wird von drei Soiton durch dio Abhitzo- 
kaniilo f umfaflt. Dieso gebon ihrerseits wiedor naeh 
oben und unten an dio Luftkanale g dio Warme 
ab, so dafi dio Abhitzo auf zweifache Weise, oin- 
mal durch Abgabo an das Gas, das andoro Mai 
durch Abgabo an dio Luft ausgonutzt wird: Bi- 
Rokuperativsystoni.

Die gleichzeitige Gas- und Luftvorwarmung 
hat ihron bosonderen Vorteil, niimlich beim 
Aufgobon des frischon und wotnoglich nassen 
Brennstoffos auf don Gasorzouger, wio dies ja  im 
Friihjahr, Herbst und W intor, abor auch im 
Sommor haufig genug vorkommt. Dadurch wird 
das Gas stark abgekiihlt. Dioso Schwankungen 
in der Gastemporatur miissen sich natiirlich auf 
den Ofon iibertragen. Wird abor auch das Gas 
durch dio Abhitzo kostenlos Yorgewiirmt, so fallon 
dieso Schwankungen natiirlich bis zu einem ge
wissen Grade weg. Dadurch wird die Leistungs- 
fahigkeit des Ofens erheblich gesteigert, dor 
KohlenYerbrauch vormindort und oin sehr gleich- 
mafiiger Botriob dor Einrichtung erzielt, was ja 
bei Emaillierung grofior Bohalter dor wesent- 
liclisto Punkt ist. Aus Abbildung 1 ist forner 
ersichtlich, dafi boi der patentierton Konstruktion 
zunachst dor Boden erhitzt wird, weil dort dio 
stiirksto Erhitzung unbodingt notwendig ist, denn 
die Boden dor Bohalter sind natiirlich immer 
stiirker im Eison, ais die Soitenwande.

Die Emaillierung noch so grofior Behalter in 
einwandfroior Weise, also das Yersehen derselben

mit einem ziihfest haftenden, gliinzenden Uebor- 
zuge, ist mit dieser Einrichtung, welche sich im 
Betriebo beroits hervorragond bowiihrt hat, jeder- 
zoit gogobon.

Berlin W. 15. Dr. phil. O. Zahn.
* **

Die vorstehenden Zeilen geben Veranlassung, 
kurz auf Einzelheiten dor friihoron Beschreibung 
oinzugobon. Im allgomoinon woist dio obon ange- 
fiihrte Ofenkonstruktion unstreitig Yorziigo auf, 
indem die offene Konstruktion durch dio ge- 
schlossene ersetzt werden soli, insofern, ais den 
Flammen bezw. Rauchgason woniger Gelegenheit 
gegobon ist, bei sclilochtem Zug direkt in dio Werk- 
s ta tt iiborzutroton. Hingogon sind dio in meinoni 
frUheron Aufsatze orwahnten unangonolimon Be- 
gleitorscheinungen durchaus nicht auf dio Ofen
konstruktion zurtiokzufiihren. Das Emaillieren 
findet in jenom Ofon nicht, wio Dr. Zabił annimmt, 
bei vdlligem Durchzug der Flammen statt, sondern 
zu diesom Zwocko wird dor Ofon vorhor auf 
entsprechend hohere Temperatur erhitzt und 
dann dor Bohiiltor unter Schieberabschlufi go- 
brannt, so dafl dio Blochwandungen uberhaupt 
kaum m it den Flammongason in Beriihrung 
kommon. Ich habe im Botriobe stets boobaclitot, 
dafi fast ausscbliofllich nur an don Schweifistollon 
Fehler in der Ernaille auftraten, dio durchweg 
nur auf die mangolhafte BeschafTenheit dor 
Schwoiflstellon zuriickzufiihren sind.

Boziiglich der angofiihrton Temperatur von 
1100° ist zu bemerkon, dafi, so wiinschenswert 
es orschoint, bei moglichst hohen Temporaturen 
zu bronnon, dies obonso bedenklich ist, und zwar 
mit Riicksicht auf dio Unfaliigkeit des Eisens, 
bei solchen Teinperaturen dom erhoblichon Druck 
durch Eigongowicht den erforderlichen Widorstand 
entgegonzusetzon, und deswegen starko Form- 
andorungen fast unvormeidlich sind.

Abgesehen davon, dafi ich im Betriebe sohr 
soiten gefunden habe, dafi, wio derVerfassor be- 
fiirchtet, dio Emailleschicht nicht geniigend fest 
haftete, hitngt die erforderlicho Bronntemporatur 
wesontlich von der ver\vendeton Zusamtnon- 
setzung der Emaillo ab, so daC sich allgemoin giil- 
tige Regeln dariibor nicht so ohne woitores auf- 
stellen lasson. Diese Temperatur war iibrigons 
auch in dem in meiner friihoron VorofTontliehung 
abgobildeten Ofen mit Leichtigkeit zu erreichen.

In betriebstechnischor Hinsiclit diirften daher 
die voin Vorfasser in bozug auf die erwiilinten 
Tatsaclion angofiihrton Vorziige dor Konstruktion 
wohl inohr theoretischor, ais praktischer Natur 
soin, was natiirlich niclit ausschliefit, dafi dio 
iibrigen Eigonheiten des Systems ihro Vorteile 
haben.

Barmen. Karl Rietkotter.
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D ie  d i r e k t e  G e w i n n u n g  d e s  A m m o n ia k s  a u s  K o k s o f e n g a s e n .

Dio Abliandlung des Hrn. G. H i l g o n s t o c k *  
ontliiilt Bemorkungon iibor moin Vorfahren, 
welche der Borichtigung bodilrfon. Dies gilt 
besonders von dor Behauptung: „Auch nachdem 
Brunck oingefiihrt hat, die heiCen Rohgaso zu 
zontrifugieren, wordon Mangel an Losungsmittoln 
fiir Teer und zu hohe Temperatur der Gase fur 
die Siittigung durcli Schwefolsiiure storend und 
hinderlich gebliebcn sein.“ Beides ist nicht zu- 
troffond. Die Gastemperatur hat auf die chomi- 
scho Reaktion dor Bindung dos Ammoniaks durch 
dio Sauro keinerloi EinflutS. Im iibrigon botriigt 
dio Tomperatur im Siittigungskaston nur etwa 
1)0° C, wie boroits in der Beschreibung moines 
Patontes Nr. 167022 vom 5. Pobruar 1903 horvor- 
gohoben. Ebonsowenig blieb oin Mangol an 
Losungsmittoln fiir Toer beim Zentrifugioren der 
Rohgaso stiirond und hinderlich. Gerado die Er- 
kenntnis, wolcho lir. Hilgenstock fiir sich bezwr. 
seine Firma in Anspruch nimmt, dafi Toer das 
besto Losungsmittel fiir Tcornebel ist, hat mich 
Yoranlafit, dio Gase zu zontrifugieren. Ilierdurch 
wird oin Teil des im Gase enthaltenen Teeres 
yerdichtot und gleichzcitig foin zorstiiubt. Diosor 
fein zorstaubto Toer dient ais Losungsmittel fiir 
den Toernobol. Die gleiche Zerstiiubung bowirkte 
Hr. Hilgonstock n a c h  mir durch oinen andoron 
Apparat, niimlich oin Teerstrahlgobliiso. Ob dio 
Teerscbleuder odor das Toerstrahlgóblase untor 
gleichen Botriobsbodingungon die Gaso voll- 
stiindigor entteert, wird dio Zukunft ontschoiden.

Dafi moin u r s p r i l n g l i c h o s  Verfahren ais 
orsto Ausfiihrungsform des von mir seit einom 
Jahrzelint yorfolgton technischen Problems, die 
Ammoniakgewinnung aus Koksofongason mog
lichst einfach und billig zu gostalton, Yerbesse- 
rungsfśihig war, ist selbstYorstandlich und im 
Weson dor Technik begriindet. Dio woitoro Aus* 
bildung des Yerfahrons, das auf meiner eigonon 
Anlage Yon Anfang an bofriedigend gearboitet 
bat, brachto dioso orstrobton Vorbessorungen, 
durch welche dio jetzigo Ausfiihrung sich von 
dor urspriinglichon wosontlieh unterschoidet.

D o r t m u n d ,  24. Oktober 1909.
Dr. Brunck.

Ich nehme gorno Kenntnis von dor Vor- 
sicherung, daC das durch Zentrifugioren der 
lioifien Rohgase abgeandorto Bruncksche Yer
fahren nicht mehr storend und hinderlich 
beeinfluCt wird. Boi 90° C im Bado wird dio 
friihere Schwefolsauro-Gefahr ja  Yormiedon wor
den. Die Ammoniakbindung steht nicht in Frage. 
Mit dor Toorzentrifuge habon wir im Jahro 1898 
auf Anlago Pluto koine bofriedigondon Erfolge 
erreicht. Den Unterschied in dor Wirkungsweise 
der Zentrifuge und des Toorstrahlgeblases hier 
zu erortorn, finde ich koino Veranlassung, und 
mufi dio Ansicht dos Hrn. Brunck und daran- 
gokniipfto Bomerkungen sich selbst iiborlassen.

D a h lh a u se n  (Ruhr), 80. Oktobor 1909.

.Stalli und Eison" 1909 S. 1644. G. Hilgenstock.

Patentbericht.

D e u ts c h e  P a te n t a n m e l d u n g e n .*

28. Oktober 1908. KI. lOa, G 29383. Einebnungs- 
stangenantrieb fiir Koksofen. Gowerkschaft Sclialker 
Eiscnhiitte, Gelsenkirchen-Schalke.

KI. 24 f, W 32 199. Yorrichtung zur Entfernung 
der M ckstande bei Kettenrost feuerungen. Ma.\ Brze- 
sina u. W alther & Cio., A.-G., Dellbriick b. Coln.

KI. 48b, W  29 429. Yerfahren zum Ueborziehen 
von Eisen und Stalli mit Metalleu durch Ueberhit7.cn 
des Ueberzugsiuetalles ; Zus. z. Anin. "W 27 566. Martin 
W interbauer, Carl Kneffcl, Niiniberg, u. Richard Wach- 
witz, llersbruck b. NOrnbcrg.

KI. 48d, P  21 945. Autogenes Schneidvorfahren. 
1’fretzschner & Co., MOnclien.

1. Xovember 1909. KI. I0a, K 40152. Anlage 
mit liegenden GroBkammorofen und getrennter Aus- 
druek-Einebnungsmaschine. Heinrich Koppers, Essen, 
Ruhr, Isenbergstr. 30.

KI 12e, S 25 184. Yerfahren zum Bntstauben 
und Reinigen von Gasen. Franęois Sepulchre, Luttich.

KI 16, G 26 883. Yerfahren zur Herstellung eines 
kiinstliclien DOngemittels aus Thomasphosphatinehl

* Die Anmeldungen liegen von dom angogebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im Patentamte zu 
B e r lin  aus.

und Ammoniaksalz. Gowerkschaft Deutscher K aiser, 
Ilamborn, BruckliauBon a. Rh.

KI. 18c, L 25 250. Yerfahren zur Yerbesserung 
von .Metallon, wie Stahl und Stahllegierungon. William 
Frederick Lowndes, Frith  Lowndes, London.

KI. 19a, B 45 509. SchienenstoBverbindung mit 
riideitragcndom Hilfsstuck. .Max Barschall, New York. 
1’rioritiit der Anmeldung in den Yereinigtcn Staaten 
von Amerika.

KI. 31 b, K 38 849. Maschine zum Formen von 
Armkornen fiir Rietnscheiben, Zahnrader und dergl. 
unter Benutzung drehbarer Seitenwiinde und einer 
biogsamen Platte fflr dio Bildung des Ringteils. Georg 
Kiichler, Magdeburg-Buckau, Basodowstr. 4.

KI. 80a, W 31 337. Yorrichtung zum Yerteilen 
und Abkiihlen gekornter Schiacke. William RoB W arren, 
New York City.

G ebrauchsm usterein tragungen.
1 Xovember 1909. KI. 7 a, Nr. 395 340. Be- 

wegungsTorrichtung fiir Walzwerkshobestiihle mit von 
zwei Motoren angetriebeneni Umlaufgetriebe. Ma- 
schinenfabrik Augsburg-N tirnberg, A .-G ., NUrnberg.

Ki. 10a, Nr. 395 567. Zungenstein. Dr. Theodor 
von Bauer, Berlin, Hohonzollerndamm 208.

KI. 18c, Nr. 395 694. Yorrichtung zum Hiirten 
yon Bezugfeilen. Feilenfabrik Zur Miihle Fr. Wiih. 
von der lioh, Wermelskirchen-Zur Miihle.
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Statistisches.
R o h e is e n e r z e u g u n g  D e u ts e h l a n d s  u n d  L u x e m b u r g s  im  O k t o b e r  1909 .

B e z i r lc o

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

im
Septbr. 1909 

t

im
Oktbr. 1909 

c

vom 1. Jnn. 
bis 31. Okt 

1909 
t

Im
Oktbr. 1908 

t

vom 
1. Januar bis 
31. Okt. 1908 

t
aa
cg Cl
"ca Jj0 <Ł>
S J

1  -  
'£ S
1 *

R heinland-W estfalen ...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und HesBen-NaBsau .

Bayern, Wflrttemberg nnd Thflringen . . .
S a a rb e z i rk ............................................................
Lothringen und L usem burg ..............................

93 445 
16 301 
5 519 

30 287 
3 215 
8 900 

54 114

98 791 
19 081 
5 499 

31 503 
3 398 
9 000 

57 355

890 471 
187 917 
57 327 

281 651 
31 548 
82 400 

497 503

84 075 
16 778 

7 155 
26 628 
3 044 
7 800 

45 328

784 389 
171 316 

66 674 
236 992 

29 377 
89 064 

481 583
GieBerei-Roheisen Sa. 211 781 224 627 2 028 817 190 808 1 859 395

o £
°r 2 2Ś Ś.J3E

fS **

R heinland-W estfalen ..........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Kaasau .
S c h le s ie n ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ...........................

23 220 
2 136 
2 096 
6 510

23 353

2 273 
7 770

240 918 
17 280 
21 433 
61 200

13 407 
455 

2 678 
4 860

229 434 
12 425 
24 300 
52 280

BeBBemer-Roheisen Sa. 33 962 33 396 340 831 21 400 318 439

/■—' 
ca °V l_a,9 -«=
■i -g Ctf! Ł—
Ś 8
I  sJa *2»— a

e ,

R heinland-W estfalon...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und HeBsen-NaBsau .

Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, W flrttemberg und Thflringen . . .
S a a rb e z irk ............................................................
Lothringen und Luxomburg ..............................

280 016

24 114 
19 504 
12 923 
87 703 

260 045

290 361

25 121 
25618 

1 368 
87 911 

276 752

2 818 463

224 700 
205 657 
121 080 
859 703 

2 559 619

253 557

28 661 
20 786 
13 739 
75 712 

231 563

2 622 565 
325 

290 410 
205 406 
135 308 
764 361 

2 364 548
Thomas-Roheison Sa. 684 305 707 131 6 789 222 624 018 6 382 923

0 *a‘
1
1 1 a
J - E S
d “'.?5

ś l  £ ^  O r.*'co ’7d

Rheinland-WeBtfalen .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-NaBsau .
S ch le s ien .................................. .............................
Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, Wflrttemberg und Thflringen . . .

55 570 
23 793 
13 380 

1 240

66 720 
19 897 
11 572

950

542 034 
228 462 
131 054 

4 657 
3 750

29 766 
18 602 
10 829 

478

456 833 
191 335 
104 434 

4 803 
7 210

Stahl- und Spiegeleison usw. Sa. 93 983 99 139 909 957 59 675 764 615

cas  . |
■s g> 

*1. 
"-CT _
2  £  o

R heinland-W estfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .

Bayern, Wflrttemberg und Thflringen . . . 
Lothringen und Luxem burg..............................

4 550 
4 504 

26 447

340 
8 473

3 207 
8 095 

30 567

310 
7 291

73 324 
90 752 

270 881

4 216 
114 800

2 879 
8 571 

28 673 
486

5 072

44 411
111 740 
293 191 

12 183 
2 424 

76 926

Puddel-RohoiBen Sa. 44 314 49 470 553 973 45 681 | 540 875

**>
Ł  s
S "ii
“f CO

1 1«t»GS

Rheinland-W estfalen..........................................
Siegerland, Lahnbezirk nnd Hessen-Ifassau .
S ch les io n ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, Wflrttemberg und Thflringen . . .
S a a r b e z i r k ............................................................
Lothringen und Luiem burg ..........................

456 801 
46 734 
71 556 
57 541 
16 478 
96 603 

322 632

482 432 
47 073 
75 032 
64 891 

6 026 
96 911 

341 398

4 565 210 
524 411 
705 395 
553 165 
160 594 
942 103 

3 171 922

383 684 
44 406 
77 996 
53 238 
16 783 
83 512 

281 963

4 137 632 
487 141 
779 009 
511 664 
174 319 
853 425 

2 923 057

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 068 345 1 113 763 10 622 800' 941 582 9 866 247
•

hO
ca
B, S□ -r*a o »- 
.j .--
1 2 
cS

Bessemer-Roheison...............................................
T hom as-R oheisen ...............................................
Stahl- und S p ie g o le is e n ..................................
Puddol-Roheisen...................................................

211 781 
33 962 

684 305 
93 983 
44 314

224 627 
33 396 

707 131 
99 139 
49 470

2 028 817 
340 831 

6 789 222 
909 957 
553 973

190 808 
21 400 

624 018 
59 675 
45 681

1 859 395 
318 439 

6 382 923 
764 615 
540 875

Gesamt-Erzeugung Sa. , 1 OGS 345 1 113 763 10 622 800 i 941 582 9 866 247

Ko h o i a o n e r z e u g a n g im  A u s l a n d o :  Belgien: September 1909 145590 t.
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Ergebnisse dor DipiomhanptprUfungen nn den Teclmischen Hocbschulon PronBons 
wiihrend des Studionjahres 1908/09. f

Yon den zur Diplomhauptprtlfung zugolaBsenen Kandidaten haben bestanden:

in de r F ach rich tung
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«
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chnun
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"saea
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cOJ
E
Ea*,D
N

A r c h i te k tu r .................................. 68 17 6 10 101 11 2 2 3 18 l _ 1
B auingonieurw eson..................... 83 61 7 25 186 6 11 5 3 25 3 7 1 4 15
Jlascliineningenieurwesen . . . 97 52 10 i 166 61 13 3 2 79 9 9 — — 18
E lek tro tech n ik .............................. 26 6 4 2 38 17 4 4 — 25 4 — — 1 5
S c h if fb a u ....................................... 33 — — 9 42 14 — — 3 17 — — — 3 3
Schiffsmaschinenbau . . . . 6 _ — 6 12 1 — — 2 3 1 — — 1 2
C h e m ie ........................................... 11 14 2 4 31 4 7 1 1 13 4 5 1 2 12
lliitten k u n d o .................................. 6 — 32 — 38 3 — 17 — 20 — — 8 — 8
B ergbau .................................. - 12 — 12 — — G 6 — — 1 — 1

Insgesamt 328 150 83 63 624 115 37 38 14 204 2 2 21 U 11 65

An dor Technischen Hochschule in Borlin haben zwei Kandidaten dio Prilfung in der Fachrichtung fur 
Maschineningenieurwosen und fiir Elektrotechnik abgologt.

Doktoringeniour-Proinotionen an don Teclmischen 
Hocbschulon PreuBons wiihrend dos Stndien- 

jahres 1908/09.*
Techn. H ochschule in

In d e r  A btcllunę filr

B
er

lin

tmV>oc□«s

A
ac

he
n tp

NscePi

au
s
Ed
3n:

A r c h i t e k tu r ..................... 2 3 1 3 9
BauingeniourwcBen . . . 2 2 — — 4
Maschinoningenieurwosen . 
Scbiff- und Schiffsma-

8 4 3 5 2 0

Bchinenbau..................... 5 — — — 5
Chemie u. Huttonkunde** 13 5 7 — 25

Insgesamt 30 14 11 8 63

IJergbau nnd Eisenindustrio Schwedens im Jahre
1908.

Naeh dom „BidragtillSycriges Officiella Statistik1**** 
geben wir im Nachstohenden dio wichtigsten Ergeb- 
nisso des Berglmues und der Eisonindustrie Schwedens 
im abgelaufenen Jalire im Yorgleicb zum Jahre 1907 
wieder. Banach wurden gefordert bezw. liergestellt:

IM S 1807

t
i ni W erte 

ron  
K ronen

t
im W erte 

von 
K ronen

Steinkohlo. . . 305206 2640197 305338 2569715
Gefordertca

Eisenerz . . . 4416094 25532841 4300350 25914595

* „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1909, 27. Ok
tober, S. 504; vergl. „Stahl und Eison" 1908 S. 60.

** ln  Hannover einschl. Elektrotechnik, in Aachen 
einschl. Bergbaukunde.

*** c) Bergshandteringen. Kommerskollegii, under-
daniga boriittelso for ar 1908.

I90S 1907

,
im W erte 

von 
K ronen

t
im W erte 

von 
K ronen

Angereichortes 
Eisenerz . . . 296400 2784279 178567 1681809

Erzbriketts dar- 
a u s ................. 224536 3336332 137700 2158136

Roheisen . . . 556345 39048800 605051 45244415
GuBwaren erster 

Schmelzung . 11476 1142676 10727 1097609
Luppen u. Roh- 

Bchienen . . . 152256 17239026 174405 20750877
Bessemerstalil . 38331 4148304 39637 4288699
Thom asstahl. . 42723 387U00 37399 3661657

i Martinstahl: 
sauer . . . . 149944 16779019 151005 17788782
basisch . . . 205450 19388666 190888 19128510

Tiogelstahl . . 1169 444570 1287 499799
Blasenstahl . . 510 132949 416 97198
H albzeugff . . 20443 2562208 19732 2575444
StabeiB en . . . 181433 27283799 198533 30790188
Form eiB en, n ich t 
n iih erb ezo ich n e t 16658 2321364 14042 1998243
Band- und Fein- 

eisen . . . . 71779 10445434 92779 14081271
| W alzdraht . . 45081 6442436 46461 6992432
| Blocke ffirRolir- 

fabrikation 44517 8035134 44975 8553954
i Eisenbahnsehie- 

n e n ................. 8348 960000 983 113000
Bodenbleche . . 2698 275598 30 3800

| G ro b b lech e  . . 20598 8267198 21246 3519616
Radreifen . . . 3087 686775 2874 688206
Achsen . . . . 2995 601336 3895 782171
Ankerund grobe 
SchmiedeBtficke 5728 1664330 5838 1562562

f  „Zentralblatt der Bauverwaltung“ 1909, 27. Ok
tober, S. 564.

t f  Fiir die A usfuhr.
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Aus Fachvereinen.
I n t e r n a t io n a le r  K o n g re f t  

f i ir  B e r g b a u ,  H i i t te n w e s e n ,  a n g e w a n d te  
M e c h a n ik  u n d  p r a k t i s c h e  G e o lo g ie ,  

D u s s e l d o r f  1910 .

Dor Zeitpunkt dos bereits vor melireren Monaten 
angekflndigten * Kongresses ist nunmehr endgultig auf 
den 20. bis 23. Juni 1910 festgesetzt wordon. Der 
Yoraitz des ArboitaanaschusseB und damit die Leitung 
des Kongresses ist Bergrat K le in e  und Kommerzien
rat S p r in g o ru m , den Yorsitzenden des Yereins fiir 
die borgbaulichen Interessen im Oberliergamtsbozirk 
Dortmund und des Yereins deutscher Eisenhiittenleute, 
ubertragen wordon; ais Generalsekretare Btelien ihnen 
dio Geschaftsfuhror der genannten Yereino, Berg- 
asseasor von  u. zu L o e  w ena te in  und
h. c. S c h r o d t e r ,  zur Seite. Das Am t eines 
Schatzmeistera yorsiolit Direktor S c h a l t e n b r a n d ,  
der Yorsitzende im Yorstando des Stalilwerksyor- 
bandea; Btollvertiotende Generalsekretare sind Berg- 
assessor B u sk iih l und ®t.=3lnn- P e te r s e n .  Dem 
ArboitsausschuG, in dessen Handen die oigentlichen 
Yorbereitungen liegen, ist ein Boirat von 86 Personen 
angegliedert wordon, der aus liervorragenden Yer- 
tretern der am Kongrosso intoressierten Industrien 
und "WisBenschaften bestellt.

Angchorigo dos KongreBsea sind 1. dio E h r o n -  
g a s t e ,  2. die F o r d e r e r  dos Kongresses, doren 
Beitrag auf mindestens 100 .<* festgoaetzt ist, und 
3. dio M i tg l ie d e r ,  dio fiir die Mitgliodsclmft bei 
oiner dor vier Abtoilungen einen Beitrag von 20 Jt, 
fiir jede weitere Abtoilung, der sie anzugehoren 
wilnschen,. einen Zusclilag von jo  5 Jt zu ontrichton 
haben. Fiir die zuletzt Genannten ist die wissen- 
schaftlicho odor praktiacho Betiitigung auf einem der 
vier Arboitagobiete dea Kongresses Yorbedingung fiir 
die Mitgliedachaft.

Dio Elirengiiste des Kongresses und seine For
derer habon Ansprueh auf alle godruckten Beriehte des 
Kongresses, die Mitglieder dagegen nur auf die Berichto 
derjenigon Abteilung, zu der sie sich angomeldet haben. 
Alle Teilnehmer erhalten eine Kartę, die sie persou- 
lieh berechtigt, an den Sitzungen, Besichtigungen und 
Fostlichkeiton teiizunehmen. Samtliche Angohorigen 
dos Kongresses dilrfon Vortrage einreichon und sieli 
an den Erortorungen in den Sitzungen dos Kongresses 
nnd der Abtoilungen beteiligen.

Die Arbeiten dos Kongresses werdan erledigt:
1. in Gesamtsitzungen, 2. in Abtoilungssitzungon bo- 
liufs Erorterung wichtiger Fragen aua don vior Ar- 
boitsgebioton und 3. dureh Besuche wissenschaftlichor 
Anatalten, industrieller Anlagen usw. sowie durch 
Eskursionen in  g eo lo g iB ch  bemorkenswerte Gebiete. 
Die in den Sitzungen zulassigen Spraohen aind deutach, 
engliach und franzSsiscli. Die ofliziollo Sprache, in 
der aueli die Sitzungsniederschriften und Berichto ab- 
gofaiit werden, ia t dio Deutsche.

Mitglieder, dio dom Kongrease Yortrage oder 
Mitteilungen vorzulegen wunschon, musson diose min- 
destons droi Monato vor Eroffmmg dos Kongresses 
dem Arbeitsauaschusse oinsendeti. Yortrage, die in 
frenider Sprache abgefaBt sind, und- denen eine 
doutsche UeborBetzung nicht boigegeben ist, worden 
nach Moglichkeit im Auftrage des Arboitsauaschusses 
ubersetzt werdon. Der ArbeitsausschuB behalt sich 
vor, dic Dauer der YortrSge und Mitteilungen zu be- 
gronzon. Jedeńfalls sollen diose so kurz wio moglich

gefaBt sein und im allgemeinen die Dauer von 15 Mi
nuten nicht Bbersteigen.

Allo fiir den KongreB bestimmten Mitteilungen 
sind an den ArboitBausschuB des Internationalen Kon
gresses, Dusseldorf 1910, nach Dusseldorf 15, Jacobi- 
straBe 3/5, zu richten.

Dio von den einzelnen Abtoilungen aufgostellte 
Y orliiu figo  wissenscliaftliche T a g e s o r d n u n g  umfaBt 
folgonde Gebiete:

Abteilung I, B e r g b a u :  Scliachtaiiteufen und
Schachtausbau. Gowinnungsarbeiten, Abbaumethoden, 
Gruhenausbau. Schacht- und Grubenforderung. Wasser- 
haltung. Schlagwetter-, Kohlenstaub- und Brand- 
gofahr und ihro Bekiimpfung. Kohlen- und Erzatif- 
bereitimg, Kebenproduktengewinnung, Brikettierung, 
Yerwertung minderwertiger Brounatoffo. Neuerungen 
auf dem Gebiete des Markschoidewcsciłs. Statistik. 
Wohlfahrtsoinrichtungen.

Abteilung II, H i J t t o n w e s e n :  A. Darstollung 
des Rolieisens. 1. Kokoreibetrieb; 2. Erzveraorgung;
3. Motallurgie des IIochofonverfahrena; 4. Ilocliofen- 
betrieb; 5. Yerwertung der Abfallstoffo. — B. Dar- 
stellung doa schmiedbaren Eisens. 1. Fortschritte 
auf dem Gobioto dor Eison- und Stahlbereitung in 
metaliurgischer und konstruktiver Ilinaicht; 2. Her- 
atollung und Bchandiung von Spozial- und Logierunga- 
atiihlen. — C. Formgebungsarbeiten. 1. Fortschritte 
auf dem Gebiete dor Eisen- und StablgieBerei;
2. \Veiterverarboitung des achmiedbaren Eisens;
3. motorischer Antrieb der WaizenstraBen in toeii-
nisehor und wirtaciiaftlicher Beziehung (Dampf, Gas, 
Eioktrizitiit). — I). Prufung doB Eisens und der
iibrigen Metalle. 1. Chemische Priifung; 2. Mecha- 
niache Priifung; 3. Metallographio und Metallmikro- 
akopie. — E. W irtschaftliche Fragon der Eisenindu- 
atrie. 1. Eiaonstatistik; 2. Arboiteryerhaltnisse und 
A rboiterfursorge; 3. Patentfragen. — F. Fortschritte 
auf dem Gebieto des Motallhflttenwescns.

Abtoilung III: A n g e w a n d te  M e c h a n ik : Ge- 
schichte des Maachinenbaues im Berg- und lliitten- 
wesen. Dampferzougung. Elektrische Zentralen. Zen- 
tralkondenaation. 1'orderniascliinen. WaBserlialtung. 
Yontilatoren und Kompressoren. Geblasemaschinen 
fur Hochofen und Stalilwerke. Walzwerkaantriebe. 
WalzenatraBen und ihro Hilfseinrichtungen. Trans
porteinrichtungen im Berg- und Huttonwesen.

Abteilung IY, P r a k t i s c h e  G e o lo g io : Bedeu
tung der praktisclion Geologie fiir Wissenschaft und 
Volkswirtschaft. Tektonik nnd Genesis dor nutzbaren 
Lagorstatten sowie Śchatzung der zu erzielenden 
Forderung. Erdbebenforschung, Erdmagnotismua und 
Erdwiirmo. Hydrologiacho Fragen. Ausnutzung von 
W asserkraftcn, Talaporren.

I n t e r n a t i o n a l e r  V e r b a n d  f i i r  d ie  M a te r ia l -  
p r i i f u n g e n  d e r  T e c h n ik .

(V. K ongreli, Kopeiibajfcn 7, bis 11. S eptem ber 1909.)
N a c h t r a ę .

Kachstohend geben wir die SchluBworte des Yor- 
traga von Oberingenieur M ax  B e e rm a n n  (Budapest) 
iiber dio
Funken ais Erkennungszoichen der Stahlsorten

wieder, welche bei dem starken Interesse weiter Kreisc 
fiir dieso Erscheinung wohl fiir manche unserer LeBor 
von Interesse sein diirften.*

„Ich glaube zur Geniige bewiesen zu haben, daB 
die Form und Gliedorung der Funken charakteristisch

* „Stahl und E isen“ 1909 S. 841. * „Stahl und E isen“ 1909 S. 1705.
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fiir die yerschiedenen EiBengattungen sind, daB Unter- 
Bchiede im Kohlenstoffgehalt mit groBer Gonauigkeit, 
an Iland analysierter Normalion, auch ohne wissen- 
scliaftliche FachkenntnisBO, sehr leicht zu bemerken 
sind, und dali die Funkenprobe schon jetz t oin ein- 
faches, rascli zum Ziele filhrendes Mittel in all den 
Fiillen ist, wo es sich um die absoluto oder relative 
Menge des KohlcnstoUgehaltes der Eisengattungon 
liandelt. Trotzdem bitte ich, diese neue Methodo 
der MaterialprUfung Ihrer Aufmerksamkeit zu wiir- 
digen, meine Angaben und meine Erkliirung auf ihro 
Kicbtigkeit zu priifen, zu orgiinzen und zu bericbtigen. 
Ihnen stehen alle Ililfumittel der Wissenschaft, Labo- 
ratorien und Instrum ente zur Yerfilgung, dio mir 
fohlen 1 Ich bin der feBton Ueberzougung, daB dio 
Funkonprobo Uber kurz odor lang don ihr gebuhren- 
den Platz in der MaterialprUfung der Eisengattungen

oinnehmen wird. Meine eigenen Erfolgo sind mir ein 
Bewois dafiir, Ihre Milliilfo meine Sicherheit!"

B u n d  D e u t s c h e r  C iv i l - I n g e n ie u r e .
Der Bund, dessen Girflndung wir boreits fr ilbor 

mitgfttoilt haben,* hielt am 23. Oktober unter leb- 
hafter Beteiligung seinen ersten Bundestag in Dussol- 
dorf ah.

Zum Yorsitzendon dos Bundes, dor nich trotz der 
kurzeń Zeit soineB Bostehens schon gut entwickelt hat, 
wurdo fur das niichsto Kalonderjahr Zivilingeniour 
C a r l  R e in  aus Hannoyer und zum stellvortretondon 
Yorsitzondęn Ziyilingenieur F. W. H e y e  auB Dussel
dorf gewahlt. Der Sitz dor Geschuftsstolle dos llaupt- 
yereins befindet Bieli in IIannover.

* „Stahl und Eisen11 1909 S. 520.

Umschau.

Neuere Giclitgusreiniger.
Auf dom Gebieto der Hoinigung der Hochofen- 

gichtgase habon sich in den letzten Jahren , nicht 
wenige Erflnder und Kohstrukteure betiitigt, wio die 
zahlreichen Patentanmeldungen beweison. Wonn aucli 
yon letzteren ohno Zweifel der grolito Teil nicht Uber 
einen ersten Yersuch in der Praxis hinauskam, so ist 
cs anderseits doch- einigormaBen auffallend, dali uber

werden. Hierbei spiolon aber naturgemaB dic Anlago- 
und liotriebskosten eine wesentliche Rolle.

Im folgenden Bollen einigo solcher nouerer Rei- 
niger beschrieben wordon.

I. G a s r e in ig e r  f i ir  n ie d r ig o  R o in h e i t s g r a d o  
z u r  A’ o r r e i n i g u n g.

Die Ueberzeugung, daB os sich lohnt, nicht aliein 
fur die Reinigung derjenigen Gaso, welclio zum Be-

Gase/nfriff Sasms/riff

Bion-
)Y a sc fte r Yenfi/crfor

Sc/i/mrfzoi/gJS

A b b ild u n g  1. 

B la n s c h e r  R e ln lg e r .
\A nfrie6m otor
f.d W a sc /ie r

M fr/eb m o /a r 
fd. fenf/łafor

trieb yon Gasmotoren dienen sollen, 
sondern auch derjenigen Gasmen- 
gen, welclio zur Bebeizung von 
Winderhitzern und Damjifkesseln 
Yerwendung finden, Opfor zu brin
gen, hat sieli in den letzten Jahren 
mehr und mehr Bahn gebrochen. 
Neben den bekannten Berioselungs- 
apparaten sind rotierende W ascher

dic wenigen neueren Apparato, welche sich fiir grofie 
Gasmengen, wio sio die Gesamterzeugung einea Ilocli- 
ofens darstellt, ais dauernd betriebssicher und wirksam 
erwiesen und daher auf lluttenwerken in weiterem 
MaBe eingeburgert haben, so wenig Einzelheiten an 
die Oeffentlichkcit gedrungen sind. Man wird nicht 
fehlgehen, wenn man behauptet, daB sich mit fast 
allen Verfahren, welche gegenwartig ausgeiibt werden, 
hohe Roinheitsgrado der Gase erzielen lassen, sofern 
die Apparate nur entsprechend groB genug gewahlt

in Anwendung gekommon, da derartige W ascher sich 
kleiner und billigcr ausfiihren lassen und kurzere 
Betriebspausen fur Sauberung u. dgl. yerlangen.

Eino grSBere Yerbreitung hat dor yon Direktor 
E m i l  B ia n  in Dommcldingen konstruierte W ascher* 
gefunden, uber dessen ursprUnglichsto Form bereits 
fruher in dieser Zeitschrift beriehtet worden ist.**

* D. R. 1>. 155 245/176 452.
** „Stahl und E isen“ 1906 S. 27.
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A bbildung  2. A nsicht des B ianschcn R eln igcrs.

Der A pparat beruht auf dem Prinzip, daB die in Staub- 
sackon usw. Ton den grobsten Staubtcilchen befreiten 
Gase vor allen Dingen energiseh abgekilhlt soin miissen, 
ehe dio IntensiY-Iteinigimg nutzbringend erfolgen kami. 
Dio Wirkungsweiso des Apparatos ist folgende:

Das Gas tritt aus dem Ofen 
mit einer Temperatur y o u  100 
bis 150° C, oft 200° C und 
mehr, in dio Tróekenreiniger 
(StaubBiieko, Orgelpfeifen usw.), 
wie Bie fast in samtlichen 
Ifatton Anwendung gefunden 
haben, u n d  wird hier Yon den 
grobsten Staubkornern bofreit.
15ei Anordnung dieser Staub- 
siicko ist es von groBer Wich- 
tigkeit, eine beąueme Staub- 
entfernung Y o rz u so h e n , welche 
gewohnlieh in der Weise er
folgt, daB man dieselben uber 
Gleise anbringt, so daB o h n e  
weiteres der Staub in unter- 
gestellte Wagen abgelassen 
werden kann. Auf einem neu 
erbauten Huttenwerke ist dieso 
Anordnung derartig getroffen 
wordon, dat! dio fiir dio Befor- 
derung der Schlacke zur Hałd o 
dienendon Drahtseilbahnwagen 
n a e h  den StaubsSeken g e fa h ro n  
werden konnen uud Yon hier 
aus den abgelassenen Staub 
direkt zur Ilalde S ch a ffe m  

Aus den Trockenreinigern 
wird das Gas dem B ia n s c h e n  
K tih l-  u n d  W a s c h a p p a r a t  
zugcfflhrt.-Es ist dies (s. Abbil
dung 1 und 2) eine groBe, fast

zylindrischo Blechtrommel, in der, auf kriiftigor Welle 
befestigt, eine groBe Anzahl Schoiben rotiert, welcho aus 
Drahtgefloehtsektoren zusammengesetzt sind. Dieso 
Drahtgofleehto sind derartig dimensioniert, daB sie 
lieben einor groBen Eisenmasso eine auBerst groBe

A bbildung 3. B lanscher R ein iger.
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Fliielic darbicten, ohne jedoch dem Gasdurchgaug oinen 
allzugróBen W iderstand o n tg o genzuB O tzen . Dio Blech- 
trommel ist anuiihernd bis zur Aehse mit Wasser gefflllt, 
welches sich fortwfihrend orneuert, und durch oin- 
gebaute Blecliwande gozwungen ist, innerhalb dos 
Apparates einen weiton W eg zurilckzulegon. Durch 
dioson letztoren Umstand und dadurch, dni! naeh dom 
Gegenstromprinzip schmutziges und hoiBos Gas mit 
schmutzigom und bereits wannom W asser in Be- 
rDhrung Btoht, dagogon das den Apparat Yerlassonde, 
schon gekilhlte und roinoro Gas mit dem eingefiihrton 
kiiiilen und reinon W asser zusammentrifft, wird oino 
Yorziigliche Ausnutzung dos Kilhlwassorś erzielt und 
dessen Yerbrauch stark beschriinkt.

Bei E intritt der heiBon Gase in die Trommel 
wird dor auf den Drahtgeflochten baftendo Wasser- 
schleier Y o rd a m p ft,  und so das Gas mit W asserdampf 
geschwangoit. Auf aeinem woiterou Wogo durch den 
Apparat bat das Gas so viel Warnio verloren, dali os 
niclit mehr imstande ist, das W asser zu Y erdam pfen, 
im Gogenteil findet jetzt oino KondenBiorung des im 
Gase onthaltenen Waaserdampfes s ta tt; beim Austritt 
aus dem W ascher flbcrsteigt dio Gastemperatur nur 
um wonigo Grado die Temperatur dos benutzten Kfllil- 
waasers.

Ein bedeutender Teil des Staubes bat sich auf 
dem Wege durch den W ascher an den groBen Ober- 
fiachen dor Dralitgcflechto abgesetzt und wird bei der 
Drehung der Schoibon durch das Wasser abgespiilt.

Der auf dom Boden des Apparates sich ansam- 
inelnde Schlamm kann durch AblaBklappen ohne 
irgendwelche Botriebsstorung cntfcrnt werdon, was in 
gewisBen Zeitabstanden, etwa tiiglich einmal, zu er- 
folgen hat.

Der Bedarf dieB cs Apparates an K raft ist nicht 
bedeutond, da or nur mit etwa 10 Umdrohungen in 
der Minuto lauft. Aus dem gloichen Grunde ist auch 
der YorschlciB oin auBerst geringer.

Ali diesen W ascher angeschlossen ist der Von- 
tilator mit Wassereinspritzung. Es ist bei der Anord
nung ein wosentlicher Yorteil, dali sich zwischen 
Kuhler und Feinreinigor so gut wio keine Rohrlei- 
tungen befinden. Die Erfahrung hat namlieh gelehrt, 
dal! gorado die Yorgokilhlten Gase, wolcho immer noch 
eino YerhaltuismaBig bedeutondo und zwar angenetzte 
Staubmenge enthalten, dio Leitungen sehr leicht Yer- 
stopfon. Man imt zwar Y orsucht, diese Yorstopfungen 
durch Neigung dor Rohrleitungen zu Yormeiden, doch 
hat dieso Anordnung nicht die gewunschtcn Resultate 
gezoitigt, man muBto sogar feststellen, daB sich selbst 
senkrechte Rohre in ganz kurzer Zeit zusetzten.

Im Yentilator wird das Gas in bekannter Weise, 
zugleich mit dem eingospritzten Wasser, mit oiner 
groBen Geschwindigkeit geschleudort. Um nun oine 
hohe Reinheit des Gases zu orzielen, ist ea auBerst 
wichtig, fiir eine guto Scheidung Yon Gas und mecha- 
nisch mitgeriśsenem W asser Sorgo zu tragen. Es ist 
diese Fragfr boi dor Anordnung der Bianschcn Gas- 
rciniger liach Y ie len  Yerauchen und Verbesserungen 
gelSst worden. Daa don W a s s o ra b B c h e id e r  Yorlassende 
Gas ist fast Y o l lk o m m e n  frei yoii mechanisch mit- 
geriasenem W asser und besitzt einen Rcinheitsgrad je 
nacli A rt d e r  Y o rlu it tc te n  Erze yoii 0,5 bis 0,7 g Staub 
im cbm. Mesaungen, welclie neuerdings an oinem 
Binn-W ascher Yorgenommen w urden, haben einen 
durchschnittlichen Reinheitsgrad yoii 0,5 bis 0,60 g im 
cbm ergeben. Bei einem auf GieBoreiroheisen gehenden 
Hochofen gelang ob in keiner Weise, dio imltemperatur 
hoher ais 750° C. zu bringen. Ais die GaBO doa Ofens 
mit dem Bian-Wascher gereinigt und getrocknet wurden, 
stieg dio Temperatur des Windcs in einem Tago auf 
9000 C ; der KokBYcrbrauch f. d. Tonne Roheisen sank 
gleichzeitig um mehr ais 60 kg. Entgogon den An
gaben, welche in Nr. 15, Jalirgang 1907, S. 509 dieser 
Zoitschrift gemacht werden, hat sich dort gezeigt, dal!

XLY.S9

die Cowporapparato mit einem derartigen Gase sich 
auf Jahro liinaus sehr gut halten.

Um die Yom Ventilntor zu Y o r a r b e i t e n d e  Gas- 
menge beąueni und aichor rogulieren zu konnen und 
um zu Y crm oidon, dali an der Ofengicht Luft boi den 
Biansęhen Apparaton mitangeaaugt wordo, ist un- 
mittolbar liinter dem Yentilator ein Regulierschiobor 
Y orgoB ohen.

Dio Platzfrago ist ohno groBere Bodeutung, da 
der Apparat notigenfalls ohne weiteres auf eine 
Eisenkonstruktion montiert werden kann, ao daB der 
freie Durchgang' auf HDttenfiur gewahrt bleibt (Yergl. 
Abbild. 3). Wird der Apparat liingegen auf HOtten- 
sohlo montiert, so bietet er den Yorteil, daB das 
OfenkDhlwassor ohne irgendwelche Pumpenarbeit direkt 
zur Ktihlung und Reinigung dor Gase im Bian-Wascher 
benutzt werdon kann. (SchluB folgt.)

Kohlonstoirstahl griiBeror Festigkeit fiir don 
Briickonbnn.

J . A. W a d  d o l i  nimmt in „Le Genio CiYil“* 
das W ort zu einor Mitteilung, durch die er zu einor 
Aussprache dor franzosischen Hilttenloute uber das 
in neueror Zeit ach arfor  hervorgetrotene Bestrebon an- 
regen will, das bisher im Briickenbau gebrauchliche 
FluBeisen durch oin w iderstandsfah ige roB  Baumaterial 
zu ersetzen. Da diesor Aufsatz im ongeren Zusainmon- 
hange mit den bereits in dioaor Zoitschrift** ersehio- 
nenen Boaprechungen iiber Eigńung dea Nickolstahlos 
zu Briickenbauton und die E r g e b n iss e  dor umfang- 
reichen, yoii W a d d o 11 ausgefuhrten Versucho steht, 
sei der Vollatilndigkeit wegen hier oin kurzer Auszug 
des Aufsatzos wiedergogoben, um auch in Deutschland 
eine Ausspracho der Fachleute in dio Woge zu leitcn.

Waddell hat yoii franzoaischon Ingcnieuron er- 
faliren, daB in Frankroich auf elektrometallurgischom 
Woge und auch auf andere Weise ein auBerst reiner 
und widerstandsfahiger Stahl zu Y e rh a ltu is m a B ig  bil- 
ligom Preise borgestellt w ird ; allerdings niclit in 
groBen Mengen, da dio Nachfrago zu goring ia t. Es 
wird aber von den Fabrikanten YorBichert, daB ihre 
Betriebe in der Lage aeion, beliebige Mengen zu er- 
zeugen, und dal! der Preis nur 72 bis 80 filr dio 
Tonne hoher w iirc  ais dor des gewohnlichen FluBoisens. 
Sie behaupten ferner, daB sich dieaer Stahl besonders 
filr don B ru ck en b a u  oignot, denn er besitzt neben 
hoher Bruchfeatigkoit auch hoho Elastizitatagrenzo, 
ohne dabei sprode zu sein.

Dios Y oranlalit Waddell zu einer oingehondonUnter- 
auchung der W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  Y o r w e n 
d u n g  solchon Spezialeiaona im Bruckenbau. Zu diesem 
Zwecke lieB er sich von einem groBeren franzoaischen 
Werke die fiir seine Yergleicharcchnungen notigen 
Unterlagen geben, welche hier kurz angefiihrt aeien. 
Daa Yon dom botrollonden franzoaischen W erk im 
olektrischen Ofen hergeatellto Spczialeiaen ist Yon 
auBerordontlichor Reinheit; sein Jrangangohalt be
tragt nur 0,3 °/o und sowohl Schwefel wie Phosphor 
uberachreiton nicht 0,025 o/o. Daa Materiał hat 50 kg 
ZerroiBfestigkeit und besitzt sehr holie Widerstands- 
fiihigkoit gegen StoBbeana])ruchung. — Daa W erk 
stellt Yerschiedene K o b le n s to lfH ta h la o r te n  her, dio sich 
in ihren Fostigkoitaoigcnschaften wie folgt unter- 
schoiden:

ZerrelBfehtl^kcIt
kg:/qraia

40 bis 45 
45 , 50 
55 „ 60

E las tlz ltau g re d ze
kg/qinm

28 bis 32 
30 „ 35 
45 . 50

D ehnung
%

22 bis 28 
18 „ 25
16 . 22

Die zulassige Beanspruchung dieses Materiales 
kann auf 30 bia 50 °/o h5her ais bei FluBeisen ange-

1909 Nr. 15 S. 279.
1908 S. 581; 1909 S. 417 ff.
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nommen werdon, dor Sicherhoitsfaktor eines mit diesem 
BaustofT hergestellten Bauworkes iat abor hdher ala 
bei einem aus FluBoisen erbauten, da dieses Materiał 
weniger sprodo ala FJuBoison ist. Dor jotzige Preis 
dos FlufleisenB betragt 1 5 2^ /T onne ; der Spozialstahl 
wUrde sieli voraussichtlich auf 224 bis 240 J i fiir die 
Tonne stellen. Die hohen Festigkeitseigonschaften 
dea Kohlenatoffstahlea sind durch auBerordentlicho 
Roinheit und Gleiehartigkeit dos Matorialos, besondors 
durch das Fehlen von Blasen bedingt.

Waddell konstruiert nun fiir yerschiedene Spann- 
woiten gleichartiger BrUcken bei gleicher Belastung 
und entaprechendor Beanspruchung Kurven, welclie 
einmal die sich ergobendon Gowichto, dann don Preis 
des Bauworkes f. d. lfde. m fiir Spannwoiten von 30 
bia 550 m erkennen lassen. Aus don in dor Quelle 
wiedergegebenen Schaubildorn ist zu entnehmen, dali 
dio Yerwendung yon Spezialeisen erst dann wirt- 
schaftlich wird, wenn seine Elastizitiitagrenzo nicl i t  
u n t e r  4000 kg qcm liegt. Don Kolilenstoffatalil nimmt 
Waddell bei seiner Betrachtung um 80 Jt tourer ais 
FluBoisen an. Diosor Ueberprois von 80 Jt wird 
wohl kaum oino Yormindorung erfahren, solango das 
Spezialeisen im elektrischen Ofen gewonnen wird. 
Waddell wirft dio Frago auf, ob es niclit moglich soi, 
oin obenso reines und homogenes Eiaon im . Mar t i nof en  
zu erzeugen; gelingt dies, so wird der Preisunter- 
schiod wohl bedeutend zuruckgchon, wonn nicht ganz 
yerscliwindon. Er liiilt ea fiir wahrscheinlich, daB 
weder dor jetzt so oft gorilhmte Nickelstahl nocli der 
Kohlenstoffatalil der zukilnftige Baustoff fiir Brucken- 
und Ilochbau werdon wird, sondern eino Yorbindung 
boidor Stahlaorten daa „ideale Konatruktionsoisen" or- 
gehen wird, indem oino richtige Miachung yon Nickel, 
Chrom, Mangan, Silizium uml Kohlenatoff die best- 
moglicho Festigkeit liefert.

In Amerika wird oin yorzugliehos, sehr reines 
und featea Eiaen auch aus gewohnlicliem FluBoisen 
durch Zusatz yon Yanadium erhalten, aber durch den 
auBerordontlich hohen Preis des Yanadiums (4,4 «£/kg) 
ist die allgemeine Yerwendung dieses Metalles zu 
kostspiclig. Sei/del.

Bericlit (lor franzosischeu Matorialpriifuugs- 
anstalt.

In einem Bericht iibor dio Materialpriifunga-Ab- 
teilung der Laboratorien des „Conservatoiro national 
des Arts et Motiers" gibt P . B r o u i l *  zunachst eine 
oingehendo Aufzahlung und Beschreibung der dort be- 
n u tz te n  P riifu n g B m asch in en , MeBapparato und Yer- 
Buchsmethoden und berichtet danach Uber einige Ar
beiten von allgemeinem Ińterease, yon denen nachsto- 
hende kurz heryorgehoben seien:

E i n a b g e s c h r e c k  t e r  Spez  i a l a ta l i i  mit geringen 
Gohalten an Kohlenstoff, Chrom, Nickol und Yanadium 
orgab oine Streckgrenz.e von 116 bis 118 kg/qmm und 
eine Bruchgrenze yon 125 kg/qmm boi einer Dehnung 
yon 8 bis 10°/o und einer Querschnittsverminderung 
yon 60 °/o. Dosgleichon ergab ein Nickelchromstahl 
mit 2 o/o Nickel und 1 o/o Chrom, der bei 850° abge- 
schreckt und danach bis zur Rotglut angelaasen 
worden war, oine Streckgrenzo yon 92 kg/qmm uud 
eine Bruchgrenze yon nur 100 kg/qmni bei oiner Dehnung 
yon 9 bis 10 "/o und einer Querschnittsvormindorung 
yon 60°/o. Ein anderer Nickelchromstahl wies im ab- 
geschrockten Zustand eine Streckgrenze yon 154 kg/qmm, 
oine Bruchgrenze yon 105 kg/qmm, eine Dehnung yon 
7 °/o und eine Querschnittsyerminderung von 13 °/o auf, 
und ergab nach dem auf das Abschrecken folgenden An- 
lassen oine Streckgrenze yoii 135 kg;qmm, eine Bruch
grenze yon 140 kg/qmin, eine Dehnung yon 6 °/» und

* „Memoires et travaux de la Societe des Ingenieurs 
ciyils de F rance“ 1909, Juniheft, Seite 3 bis 62.

eine QuerschnittsYorminderung yon  28 °/o. Ein Nickel
stahl mit 2,5 o/o Nickel ergab im Anlieferunsrszustand 
oine Strockgrenze yon 52 kg/qmm und oino Bruch
grenze y o n  97 kg/qtnm bei einer Dehnung yon 8 °/o und 
einer Q u o r B c h n i t t s y o r i n i n d o r u n g  yon 13°/o.

Dio F o s t i g k o i t a e i g e n B c h a f t e n  a u t o g e n e r  
S c h w e i B u n g o n  habon sich stiindig yerboBsert. Breuil 
hat SchweiBungen gefunden, dio oino Zugfestigkoit yon 
38 bis 40 kg/qmm bei einer Dehnung yon 20 
bis 25°/o ergaben, wahrend das nicht geschweiBto 
Blech oino Żugfostigkoit von 42 kg/qmm uud eine 
Dehnung von 30 °/o aufwies. Dagegon haben Biege- 
yersucho mit autogon geschwoiBton Schionon atots zu 
unbefriodigonden Ergebnissen gefiihrt.

An L o k o m o t i y k e s a e l - S i o d o r o h r o n  aus 
Bronze und Stahl wurden Y e r g le i c h e n d e  Yerauche iiber 
die W irkung yon acbsialen Druckbelastungen ange- 
stellt. Bei oinor Vorsuch8lange yon 3 m knickten 
Bronzerolire yon 45 mm iiuBorem Durchmesaor bei 
oiner Belastung yon 1400 bis 1700 kg, Stahlrohre 
yon 70 mm iiuBerem Durehmesser bei einer Belastung 
voi} 8000 bis 8800 kg oin.

Yon den dem Bericht boigefugten Mikrophoto- 
graphien sei hier diojenigo (Nr. 20) horvorgohoben, 
die daa Gefiige an der Fahrflacbo oinos S c h i e n e n -  
k o p f e s  zeigt. Durch daa atiindige Bofahren der 
Schieno in der gleichen Richtung aind die der Fahr- 
fiiiche zuniichst liegenden Kristalle einseitig fortge- 
driickt und gostreckt wordon. wodurch der AnlaB zu 
einer RiBbildung gegeben wurdo.

Die Abhandlung sclilieBt mit einor kurzeń Auf
zahlung dor wissenBchaftIichen Arbeiten dieaer Anstalt, 
iibor dio beroits an anderer Stelle* berichtet worden ist.

®i\=3[n0- E- PreufS.

Yereiuheitlichung der Schienenprolllo fiir 
StraBon- und liebenbahniihuliche Kleinbalmen.**

Der „Yorein Dout8cher StraBonbahn- und Klein- 
bahnverwaltungen“ befafito sich bereits auf seiner 
letzten (XI.) Yereins Y e rsa m m lu n g  mit o b ig o r  Erage, 
doch wurden die damaligen Yorschliigo des diese 
Angelegenhoit bearbeitenden Ausschusses B abge- 
lolint, und zwar liauptsSchlich deshalb, weil „die ge- 
wahlten Rillonschiononprofilo in oiner Auswahl bereita 
yorliandener Schienonprofilo bestanden, dio imterein- 
ander erhebliche Abweichungen zeigten und in 
manchen Punkten den WOnschon nicht entaprachcn, 
die nach JlaBgabe der bishorigon Erfahrungon und 
der yeryollkommnoten Walztechnik an eine yoll- 
kommene Schioiienform gestollt worden dttrfen“.

Dic diesjahrige, am 8., 9. und 10. Soptomber in 
Hamburg stattgehabto XII.  Vercinsvcrsammlung hat 
sieli erneut mit dor Frage der Yereiuheitlichung dor 
Schienenprolllo befaBt. Nach dom Bericht des Aus- 
schusBes soli in orator Linio eino Boschriinkung der 
Zahl der Profile oinersoits orreicht worden, so dali dio 
W erke nur mit wenigon Prolilon zu reęlyion hatten 
und auf Yorrat walzen konnten, dio Bahnverwaltung|ta 
dagegen fur ihro Beatellungen nicht jedeamal beson
dere Walzuugen bcnotigten und sogar die gewitnachten 
Schienen yorratig finden wurdon. Anderseits soli eine 
weitere Yoreinheitlichung darin bestehen, dali dio oin- 
zelnen Profile unteroinander in donjenigen 'Feilen 
glcichartig auszugestalten sind, in denen oine Beriihrung 
mit dem Rad atattfindet. Ais Radius fiir dio Woibung 
der Kopffliicho wird oin MaB von 225 111111, ontsprechend 
dom lv r Im  m u 11 gs rad i u s bei den Staatahahnschienen,

* Es handelt sich um etwa 20, meist alterer 
Arbeiten, dereń Aufzahlung zu weit fiihren diirfte. 
Die Originalarbeiten sind meist in der „Revue de 
Metallurgieu enthalten.

** „Zeitschrift fiir Kleinbahnen“ 1909, August, 
S. 552 bis 561.
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yorgoschlagon. Doggloichen B i n d  dic Ncigungen der 
Seitenwandungcn der Rille (6:1)  und dor oberon 
SchriigHaelie des FuBes (1 : 10) sowie der Abrundungs- 
halbmesser bei allen Profilen gleichmaBig auszubilden.

FOr einteilige Killensehienen werden vier Norinal- 
profilo in \o rseh lag  gebracht, und zwar:

Profil 1 Hohe 150 111111, FuBbróite 140 111111
» 2 ,  160 ,  „ 150 „
„ 3 „ 160 „ „ 180 „
, 4 „ 180 „ „ 180 „

Die yorgcschlagenon Kopfbroiten (47, 51, 56 und 
56 111111) entspreonen den praktisch crprobteii Ab- 
mbśsungen abnlichor im Gebrauch beflndliphor Pro
file. F iir die Rillontiefe werden 35, 40, 40 bezw. 
40 nun Y o rg e s c h la g e n . MaBgebend fur diese Angaben 
ist dor Gesichtapimkt, daB die Spurkranzo in den 
Rilion auch boi auBerstor Abnutzung der Schienen 
nicht auflaufon. Begrenzt worden diese MaBe fiir dio 
Rillentiefen durch dio mit stoigendor Tiefe wachsen- 
den walztechnischen Schwierigkeiten. Die lireite der 
Zwangsschienon wird entspreehend den bisherigen Er- 
falirungen bei Profil 1 zu 14 111111, bei Profil 2 zu 
15 111111 und bei Profil 3 und 4 zu 16 111111 \orge- 
sehlagen.

Fiir die Kurven wird die W alzung besonderer 
Schienen empfohlon, da sich in den Kurvon oftmals 
eine so starkę Abnutzung der Zwangasehiene an der 
inneren Rillenflacho oinsrellt, daB sio zu einem vor- 
zeitigen Ausweclisoln der Schiene notigt. Dio beson- 
dors starkę Ausbildung der Zwangasehiene bei manchcn 
Profllen in Iliusieht auf den starken YersclileiB der
selben in den Kurvcn hat den Kachteil, daB in dem 
doch immerhin bei woitem groBoren Teil dos Gieis- 
netzoa, wo gerade Gleiso liegen, durcli dio dort 1111- 
notig starko Anordnung der Zwangasehiene oin 1111- 
geimtzter Materialaufwand eintritt. Der Vorachlag 
der Kommission ging nun dahin, fiir jedes der vier 
zur Annahmo oinpfohlenon Profile besondero Kurvon- 
schienen oinzufilliren. Dieselben sollen sieli Yon den 
Schienen fiir gerade8 Gleia lediglich durch andere 
Ausbildung der Spurrille und durch Yerstiirkung dor 
Zwangasehiene unterscheiden.

BozOglich der Flachrillenprofllo fiir Kurven glaubte 
die Kommission yon oinom Yorschlag einer Normal- 
flachrillenschione absehen zu milasen, da nach oiner 
Umfrage die Anscliauungen uber dereni ZweekinaBig- 
keit nocli nicht geklart sind.

Was die zwoiteiligon Killensehienen betrifft, so 
hat dio Kommission in Anlohnung an die vorge- 
sehlagenen GrundmaBe dor vier Normalprofilo ein- 
teiligor Killensehienen ontaprecliende Kormalprofilc 
fiir zweiteilige Rillenachionon in Arorschlag gebracht. 
Abgesehen von dem durch die Zweiteiligkeit bedingten 
Unteraehied soli dic obere KopfflSche der Fahrschiene 
symmetrisch auagebildet werden. Dio Stegatarke der 
Fahrsehicnen w ird auf 8, 9, 10 bezw. 10 111111 angegeben, 
die der Loitsehienen auf durchschnittlicli 6, 6,7 bezw. 
7 111111. .Mit Rtlckaićht auf die leiehto Auawechsolbarkeit 
der Leitacliienen wird von besonderen Loitschienon- 
profilen fur Kurven abgeaelien. Die Kopfbreite dersol- 
ben wird fiir die beiden leichteren Profile auf 20 111111, 
fiir die beiden anderen auf 25 111111 festgesetzt. AuBor

dem iat die Dicko des Sohienonfufios der beiden 
kleinoreii Profile otwaa goringor gewahlt worden ala 
bei den entsprechondon einteiligen Rillonschienen.

Die Bedilrfnisfrage nach neuen V i g 11 o 1 ach  i e n e n -  
p r o f i i e n  wurde yon der Kommission yerneint und 
dio Losung einer spiiteren EntsehlieBung anheim- 
geatellt. Um jedoch in der Zwischonzoit solchen Yer- 
waltungen, die yor der Wahl nouor Profile stelien, 
einen Fingorzoig zu geben, welche Profile zur Yer
wendung besonders zweckmiiBig uud gecignot er- 
acheinon, wurden folgende Profile zur Yerwendung 
bei nobenbahnahrilichen Kleinbannen beaondors omp- 
fohlen:

Profil Nr. W alz
werk

Hohe

mm

FuO-
breite

mm

KopT-
breltc

mm

G e
w icht
r. d. m

In
kS

i  X ?łi tr  ^ -a a c 
a  0 
“ = !

cm -1 !

W 8 2 ....................... Krupp 89 7 0 3 8 1 5 ,5 4 6 .7
W 8 8 ................. Krupp 9 7 ,5 82 4 8 20,2 65,2
Kebenbahnen 

Profil AT der 
ProuB. Staats- 
balin: 115 90 5 3 2 4 ,3 9 98,0

Profil 11 a desgl. — 115 100 5 8 2 7 ,5 5 111,6
Profil 10 h desgl. 129 105 5 8 31,16 1 3 8 ,3

Dio Vorschlago des Auaschusses fanden dio Zu- 
stimmung der Vorsammlung. Wenn auch der Ueber- 
gang der einzelnen Bahnen zu diesen neuen Profilen 
sich nur langsam yoilziehen wird, ao ist doch die 
Schaffung yon Normalprofilen fUr StraBen- und nebeu- 
babnahnliche Kloinbahnen freudig zu begrilBen. Dio 
Yersammlung boauftragto den AusschuB zu den an- 
genommenen Normalprofilen fiir dio niichate Ilaupt- 
yorsammlung noch ein fiinftes einteiliges sowie ein 
funftos zweiteiliges Profil von 200 mm Hohe vorzu- 
bereiten.

Sclileslsche Eison- und Stnhl-Borufsgonosseiischaft.
Die Genossenschaft umfaBte im Jahre 1908 2048 

(i. Y. 2014) Betriebo mit 113 509 (111 431) yersichorten 
Personon. A11 Lohnon wurden 112780237 (109;i60068)„« 
nachgowiosen. Dio Lohnsumme auf oinen Yersichorten 
betrug also 993,58 (980,52) J i.  An Unf&llen wurden 
11 228 (10569) angemeldot, yon donen 1928 (1813) 
zur Entschadigung gelangten. Yon den Entscheidun
gen dor Schiodsgerichto waren 978 oder 93,68 °/o 
zugunsten dor Genossenschaft, 66 oder 6,32 °/o zu- 
gunaten der Yerletzten. Die Geaamtaufwendungen 
der Genossenschaft bezifferten sich auf 2 429 843 
(2242779) -.//, von denen 2018934 (1 878610) Ji, 
d. h. rund 83 u/o, allein auf Unfallentschadigungon ent- 
fallen. Im Interesse der Unfallverhutung wurden
17 112 (15211) J i  yorausgabt. Der Reservefonds er- 
reichto mit don ihm neu zugefiibrten 304 710 (282 lb6 )J i  
eine Hohe yon 4113 585 (3 809 2 4 3 ) ^ .  Die Leiatun- 
gen der Mitglieder der Berufsgenossenschaft fiir die 
Zwecke der gesetzlichen UnfallyerBicherung betragen 
seit Bestehen der lotzteren, d. i. seit dem 1. Oktober 
1885, inaaesamt 25327 913 Jt. In dieser Summę aind
19 771 957 J l  fiir Unfallentschiidigungen enthalten.

Bucherschau.
Aus der W erkstałt gro/Ser Forscher. Allgemein- 

Yerstandliche erlHuterte Abschnitte aus den 
Werken hervorragender Naturforscher aller 
Volker und Zeiten. Bearbeitet von Dr. F r i e 
d r i c h  D a n n  e m a n  n. D ritte Auflage des 
ersten Bandes des „GrundriB einer Geschiclite 
der Natur\vissenschaften“. Mit 62 Abbil

dungen im Text, grofitenteils in Wiedergabe 
nach den Originalwerken, und einer Spektral- 
tafel. Leipzig 1908, Wilhelm Engelmann. 
6 Jtś, geb. 1 J(o.

W as daB Buch enthalt, deutet schon der Unter- 
titel kurz an. Die einzelnen Abschnitte, 77 an der 
Zahl, aus denen sich das W erk in der neuen Ausgabe
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z u sa m m e n B e tz t, sind nacli der Zeitfolge geordnet und 
sollen so nacli der Absiclit des Yerfassers „ein Bild 
der Entwicklung, zum wenigsten aber den passenden 
Rahmen fiir eino Geschichte der Naturwissonschaften" 
bilden. In diese einzufiihren, iat der Zweck der Yer- 
offentlichung, der um so beaaer erreicht wird, ais dio 
gewiihlte Form der Darstellung, die in einer frei be- 
arbeiteten W iedergabe ausgewahlter Kapitel aus den 
eigenon W erken der behandeltcn Naturforschcr von 
Aristoteles bis Hertz besteht, wie keine zwoito go- 
eignet iat, auf den Leser unmittelbar zu wirken.

Dalier ersclieint daa Buch in erater Linio fiir den, 
der aich bisher noch nicht naher mit dem W erdegange 
dor Naturerkenntnis, diesem interessantesten Teile der 
KulturgeBchichte, beschiiftigt hat, besonders geeignet.

Fornor ist der Redaktion zugegangen:
S t e i n ,  A l f r e d :  Die Lehre von der Energie. (Aus 

N atur und Geisteswelt. Sammlung wiasenschaftlich- 
gemeinveratandlicher Darstellungen. 257. Biindchen.) 
Mit 13 Figuren im Text. Loipzig 1909, B. G. 
Teubnor. Geb. 1,25 Jt.

W irtschaftliche Rundschau.
Yom I to h e ise n m a rk te .— Ueber das e n g l i s c h o  sśimtlichor Grobblechwalzwerke mit W irkung vom

Roheisengeschaft wird uns untorm 6. d. M. aus Middles- gleichen Tage ab zustande gokommen.
brough wie folgt berichtet: Daa RoheiBengeschiift war
auch in dieser Woche wieder sehr still. Zufolge des Y erband  d eu tsch e r K altw a lzw erk e .H ag en i.W .—
hohen Diskonts und der nicht mehr so giinstigen Be- In der E»de T- abgehaltenen Hauptyersammlung 
richte aua Amerika werden W arrants weniger bogehrt. wurde festgestellt, daB sich die BeBChilftigung der
Im allgemoinen bleibt dio Grundstimmung hoffnunga- Yerbandswerke in der letzten Zeit in erfroulicher
voll. Gerttchtweiae verlautet, daB zwei groBere La- Weise gehoben hat u n d  ungefiihr 70°/o dor aus dcm
dungen hiesigen GieBereieiaena fiir Januar naeh Phila- Jahre 1907 Btammenden EinschatzungBziffer betriigt.
delphia verkauft wurden. Fur Friihjahrslieferung D‘e vom geschaftsfiihrenden AuBschusso vor kurzem
woli en dio Kiiufer die gogonwiirtigon Forderungen vorgęnommenen Preisveranderungen * wurden ge-
noch nicht bewilligen. Die heutigen Preiao Bind fiir nohmigt.

Łiefernng: fur GieBereieison G. M. B. Nr. 1 U njted  s ta ło s  Stoel C o rp o ra tio n . -  Der
sh 53/9 d,̂  fur Nr. 3 sh 51/3 d, fiir Hamatit in gleichen Vierteljahresau8weis, der Ende vorigen Monate in der
Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 60/---, netto Kasse ab W erk. Sitzung des Aufsichtsrates der Steel Corporation vor-
Hiesige W arrants Nr. 3 notieren sh 51/1 d Kiiufer, gelegt wurde,** zeigt fiir die Monate des dritten
51/1V  d Abgeber. In Connala h icB ig en  Lagorn be- V ierteljahreB 1909 —  yerglichen mit den ZifFern fur
finden sich 340 642 tons, darunter 313 426 tons Nr 3. di© entaprechenden Monate des Y orjahres — naeh
Die RoheiBenverachiffungen von hier und den Nachbar- Abzug siimtlicher BetriebskoBten unter EinschluB
liiifen betrugen im Oktober 126 904 tons gegen ,]cr Jaufenden Auagaben fiir AuabesBerung und
96 883 tons im  September. Von diesen Mengen gingen Erhaltung der Anlagen, der Zinsen auf die Schuld-
naeh britischen Hafen 40 465 (im September 38 202) yerschreibungen sowie der festen Lasten der Tochter-
tons, darunter 26 391 (27 397) tonB naeh Scliottland. geaellaehaften folgende Gewinne:
Naeh fromden Hitfen wurden 86 439 (58 681) tona
verladen, darunter 14 910 (12466) tona naeh DoutBch- 1909 1908
land und Holland, 4685 (4353) tons naeh Belgien, §
5792 (9677) tona nacli Frankreich, 10851 (3634) tons J u l i .....................................  12 530 770 8 599 630
naeh Italien, 10228 (7055) tons nacli Schweden und A u g u a t................................. 12 437 754 9 152 311
Norwegen, 28 799 (9050) tons naeh Nordamerika, S e p te m b e r ........................  13 278 383 9 354 333
1250 (160) tons naeh Indien und A ustralien, 5417 „  , . ~; 0 0 ot mo
(6640) tona naeh China und Japan uud 4507 (5646) . Gcsamteinnalimen 38 246 907 2 , 106  2,4
tons nacb den iibrigen LSndern. Hiervon geben ab:

Yom amerikanischen Eisonmarkt. Seit unserem f3r d0r Schuldyerschreibungen der Tochter-
letzten B erichte- hat die Festigkeit des Marktes nicht gesellschaften aow.e fur Abachre.bungen und Ruek-
nur angehalten, der M arkt hat yielmehr an Lebhaftig- 8 e unSen
keit noch gewonnen, und fiir Roheisen sowohl ala zuaammen . . .^ ._. . ___ 7 391 888 5 795 857
fur Ilalb- und FertigerzeugniBso aind unter groBen aladann yerbleiben 30 855 019 21 310 417
Umsatzen die Preise im Laufe des Monats Oktober , , »
noch weiter in die Hohe gegangen. Namentlich zu ,. urz.8n,8|l1.., .*!rf e r ' r/. . . .  o i ij
haben die Abrufo und die neuen Bestellungen fur dle ^erteljahrlichen Zmsen fQr die eigenen Schuld-
W alzwerkserzeugnisse nouerdings einen grofifn Um- Terschroibungen der Steel Corporation und die Zu-
fang angenommen, aowohl in Eisenbahmnaterial ais W ndungen fdr den Fonds zur Tdgung dieser Obli-
auch fur andere Yerwendungszwecke. BeaonderB be- Satlonen mlt '^ g e sa m U ____7 311 962___ 7 311 9b2_ _
merkonswert ist die starkę Zunahmo des Yerbrauehes danach Terbleiben . . . .  23 543 057 13 998455
an FluBstabeisen; wShrend yor drei Jahren die Erzeu- . , . . , . . . .  • i j
gung 2 1/a Millionen Tonnen betrug, bewegt sie sich hlervon 18t ^zuz iehen  die y.erteljahr.ge Diyidende
jetzt auf Grundlage einer Jahreserzeugung von 4 Mil- ( l3/* 0/0 auf die Yorzuga-
iionen Tonnen. Der Mehrbedarf erk lart aich aus der aktien m i t ............................................  6 304 919 6 304 919
zuuehmenden Yerwendung dea Materiales zu Monier- (1%  bezw. '/a 0/0 die
bauten, Automobilbau und zur W eiteryorarbeitung. Stammaktien*** mit . 5 083 025 2 541 513

O bersch lesisch eS tah h T erk sg ese llsch aftzu  Ber- ' m ganzen . . . . . . 11 387 944 8 846 432
liu . — In der am 2. d. M. abgehaltenen Hauptyer- Demnaeh yerbleibt schlieB-
sammlung wurden die neuen Vertrage durchberaten lich ein UeberschuB von 12 155 113 5 152 023
und unterzeichnet. Dadurch ist die Oberschlesiache t’ - i j , , „ nnn™ .
Stahlwerksgesellschaft bis zum 31. Marz 1912 v e r -  Nenanl^gen wurden insgesamt 10000000
l a n g e r t .  zuruckgestelit.

Proiskouveution der Grobblechwalzwerke. — * v  , c, , ,  , u , n«  e
Am 5. d. M. ist in Dusseldorf eine Preiakonrention t * \e--gl Stahl nnd Eisen* 1909 S. 1503
.........................  ** „The Iron A ge“ 1909, 28. Oktober, S. 1329.

* „Stahl und Eisen“ 1909 S. 1626. *** Yergl. „Stahl und EiBenu 1909 S. 1759.
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Yergleichsweise inogo bemerkt worden, daB die 
Gesamteinnalimen fiir das am 30. Juni 1909 abge- 
BcliloRsene Yiortoljahr Bich auf 29 340 491 $ belaufen 
hatten.

An unorledigten AuftrSgen w aron gebucht:
81. MSrz 30. Ju n i 30. Sept. 31. Dcz. 

t t  t t
1907 . . 8 172 560 7 725 540 6 527 808 4 698 546
1908 . . 3 825 588 3 366 898 3 476 729 3 661 183
1909 . . 3 599 S73 4 122 866 4 873 582 —

W ir benutzen diese Gologenheit, um die folgenden 
AuBfilhrungen dor „Noucsten B8rson-Nachrichten“,* 
dio dio Yerschiedenen Arton der in Amerika ausge- 
gebenen Aktien bohandeln — oin Kapitol, daB fiir  
manche unsoror Leser noch unbokannt sein diirfte — 
wieilorzugoben:

„Wenn sieli in Amerika eino Aktiengesellschaft 
groBoren Zuschnitts bildot, so gibt sio zweierloi Aktien 
und iiberdies Bonds (Ohligationen) aus. Diese Aktien 
sind toila Stainmaktion (common shares), toilB Yorzugs- 
aktien (proferrod shares). Dio B oiuIb sind naturlich 
zu einem Yorher festgesctzten Zinsfufi Yerzinslich, 
meistons sechsprozentig, abor auch die Yorzugsaktion 
worden zu einom f e s t e n  Satz Y e rz in st und unter- 
schoiden sich von don Obligationon nur dadurch, daB 
die Obligationiiro dio Rilckzahlung des Botrages bei 
Fiilligkoit vorlangen konnen und dio Gesellschaft mit 
ihrem ganzen Vermdgen dafiir baftot, wahrend dio 
Yorzugsaktioniiro nur boi Auflosung der Gesellschaft 
an dom Yermogon der Gesellschaft, insowoit es sich 
nach Riiękzahlung aller PassiYa, also auch der Obli- 
gationonschuld, darstellt, einen, die Hoho ihres Aktien- 
bcB itzos abor niomals ilborsteigendon Anspruch liaben. 
Dio Yerzinsung ist oine glcichmiiBigo, von Yornheroin 
feBtgesetzto und yoii dor Gesellschaft garantierte, 
kann sich also nicht vermindern, solange dio G cbcII- 
schaft nicht zahlungsunfahig ist, und kann sich auch 
niclit erhohen. Ihr Ilflchstbetrag ist g o s o t z l i c h  
auf 7 °/o fostgosetzt und darf niemals YOrgroBert 
werden. Ais ein konkretes Beispiel mogę dor Stahl- 
t ruB t  dienen. Sein Kapitał setzt sieli zusammen aus 
500 llill. g Stammaktien, 360 Mili. $ siebenprozentiger 
Yorzugsaktion und 600 Mili. £ seelisprozentigcr Obli- 
gationen. Zuerst miissen die Zinson der Ohligationen 
alljahrlich gezahlt werden, das Kapitał selbst wird am 
Fiilligkeitstag zuriickerBtattet werdon mDsson. Hiorauf 
miissen dio 7 °/o fiir dio Yorzugsaktion bezahlt werden, 
das UiiYermogen, dieso 7 o/0 ganzlich zu zahlon, waro 
mit einor I iiso Iyohz gleichbedeutend.** Die Yorzugs- 
aktioniire sind ganz unahhangig yoii dem Geschiifts- 
gang, sie miissen ihro Yollen 7 o/0 erhalten, solange 
sich dio Gesellscliaft nicht fiir zahlungsunfahig er- 
kliirt und um Einsetzung eines ReceiYers ersucht, sio 
dilrfen niemals mehr bekommen, und wenn die Ge
sellschaft die fabelhaftesten Einkilnfte hatte. Lost 
sich dio Gesollscliaft auf, hat jeder Aktienbesitzer das 
Recht, aus der .Masse ohne Riicksicht auf die Stamm- 
aktionare den N e n n b e t r a g  seiner Aktie, niemals 
mehr, zu fordem ; or ist also tatsachlich der Glaubiger 
der Gesellschaft, der nur in der Rangordnung der 
Zinsen und dor Riiękzahlung den Obligationsbesitzern 
naehgelit. Dann kommen dio Stammaktionare, denon 
alles gehort, was nach Befriedigung der Obligationare 
und der Besitzer von Yorzugsaktion zurilckbleibt, oft 
recht Yiel, oft wenig, zuweilon auch nichts. Fiir dieso
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** Das trifft nach unsoren Erkundigungen an gut 

untorrichtetcr Stello nicht zu, Yielmehr genioBen die 
YorzugBaktien, ahnlich wie in Deutschland, nur den 
Anspruch, fiir die nicht yoii Y c rg u t t te  Diyidende in 
spateren Jahren befriedigt zu werden, ehe eine Divi- 
dende auf die Stammaktien yerteilt werden darf.

Die Redaktion.

Stammaktien ist fast nie ein Gegenwert gegeben 
wordon. Sio bilden das boriichtigte „W asser0, das in 
Amerika bei fast jeder GrDndung oiner Aktiengesell- 
schaft dom Unternehmen in mehr oder minder reicli- 
lichor Weise beigemengt wird, und durch welclies die 
Faiseuro, sich so oft boreichern. Kauft z. li. der 
Stahltrust irgond cin Unternehmen, so gibt or fiir den 
tatsiichlichon Wort, der vorhandon ist, ontwodor bar 
Geld odor Ohligationen oder Yorzugsaktien, dio mit
7 °/o fest Yerzinslich sind. AuBerdem gibt er noch 
einen Betrag fiir den „good will*1, fiir die Kundsehaft 
und derglcichon fiir mehr odor minder imagimire 
W erte, einon Botrag, den or in Stammaktien auszahlt, 
ohno sehr zu kargen. Dieso Stammaktien bilden ge- 
wiBsermaBen die kapitalistische Cliance der Zukunft. 
Geht dasGeschaft schlecht, wird sehr wonig oder haufig 
auch nichts an Zinsen bezahlt, geht das Gosehaft gut, 
dann konnen, namontlich wenn dio Gesellschaft satu- 
riert ist und sich nicht mehr ausdehnen will oder 
kann und keine kostspieligen InYCBtitionen macht, 
Zinsen in unboschrankter Hohe bezahlt werdon. Man 
denko an den Ooltrust, der 40 bis 50 0/0 alljahrlich 
seinen Stammaktionaren auszahlt. Deshalb sind dio 
Yorzugsaktien in ihren Kursen fast stationar, wiih
rend die Stammaktien dio besten Spielpapiero sind, 
denn ihro Kurso variioren immerfort. Stammaktien 
des Stahltrusts standen schon auf 80 °/° des Parikursos 
und sind schon bis 25 °/o gesunken, und stehen jetzt 
(August 1909) wieder auf ungefahr 55% , nachdem 
dio Zinsenerhohung ausgesprochen wurde.* Damit 
ist nicht gesagt, daB der Besitzer der Aktie, falls er 
lange genug lebt und aushalten kann, nicht noch ein- 
mal groBo Froude an dem Papier crloben kann. Halt 
sich der Trust auf seinor jetzigen Hohe, und dio neue 
Tarifreform sichert ihm dies fiir oino Reihe von 
Jahren zu, und hat or allo seine W erke modernisiert 
und keine Yeranlassung zu kostspieligen InY ostitionen, 
dann kann ganz leicht oinmal die Zinsenrato auf 10 
und 12 0/0 und auch hohor und damit auch der Kurs 
deB Papiers cntsprechend steigen. Docli das sind 
Zukunftatraume. Yorlaufig bekommt der Aktionar nur 
3 °/o, nachdem er sich nahezu fiinf Jahre himlurch 
mit nur 2 o/o bognilgen muBte. S elbstY crs tan d lich  ist 
das doiitsclie System mit der einen Aktio, dio in sich 
einen W ert tragt, das weit solidore, denn gerade die 
vielen Kapitalverwusseruiigen, die in don Yereinigten 
Staaten bei fast allen groBen Transport- und Industrie- 
unternehmungen gang und g ab e  waren und dio durch 
dieso Zweiteilung der Aktien in Yorzugs- und Stamm- 
akticn begunstigt wurden, haben dio Moglichkeit zu 
jener Ausbeutung des groBen Publikums gegeben, Yon 
denen jede Seite der amerikanischen F inanzgeB chich te  
orzahlt."

A ktiengoscllschiift L auchhauiiner, R ie sa i .S . —
Die Gesellschaft beabsichtigt, wie wir der „Koln. Ztg.1' 
ontnehmen, 1 875 000 nouer Aktien auszugeben. 
Der Erltis soli in der Hauptsacbo zur Bestreitung er- 
heblicher Neubauten, insbesondere der Errichtung 
einer groBen Elektrizitataanlage in Eauchhammer, 
welcho dio W erke in RieBa, Groditz und Lauchhammer 
mit oloktrischer Kraft Y e r s o r g e n  Boli, dienen.

B a ro p e r  W a lz iro rk , A k tien -G ese llsch a ft, 
B arop . — Wio der Bericht des VorBtandei( aiusfuhrt, 
wurden im abgelaufenen Geschaftsjahre durcb den 
Wettbo'verb dor groBen gcmiscliten Hetriebe die Preise 
der starkeren Feinbleche, dor Mittel- und der Grob- 
bleclie auf einen derartigen Tiefstand gebracht, daB 
die Gesellschaft die HerBtellung dieser Bleche ganz 
einstellen muBte. W enn trntzdem der W ort der 
Rechnungen Yon 3 060 234,07 Jt im Vorjahre auf 
3 378 183,99 Jt im Beriehtsjahre stieg, bo ist dies auf 
die zufriedenstellende Beschaftigung in den diinneren

* „Y ergl. „S tahl und E isen“ 1909 S. 1214.



1798 Stnlil und Eison. W irtschaftliche Rundschau. 29. Ja h rg . Nr. 45.

Feinblochen zuriickzufiihron, woboi allerdings die 
YerkaufBpreiae anhaltond untor don Selbstkoston 
standen. Nach Auflosung des RohoiBon-Syndikates 
trat, wio der Boricht woiter mitteilt, fiir Roheisen 
eino den Marktvorhfiltnissen entsprechende Preis- 
crmiiBigung e in , bo daB das Untornehmen in dor 
zweiten HHlfte des Gescbaftsjahros erneute groBe 
Yerluste nicht mehr zu orleidon brauchte. Dio Zahl 
dor Arboitor betrug im Mittel 485 (i. Y  432) mit 
einem durchschnittlichon Schichtlohne von 4,38(4,42) Jt. 
Dio Gewinn- und Yerlustrechming orgibt bei einem 
Botriebsgewinne von 46 880,78 -Ji nach Yerbuchung 
aller Unkosten, Yergutung von 3000 Jt an den Auf
siclitsrat und Yornahme der Abschreibungen in IIolio 
von 163 544,04 J l  einon Yerlust von 300184,09 Jt. 
Um dio ontstandeno Unterbilanz zu erniSuigen, be- 
schloB dio am 30. v. M. abgehalteno Hauptversamm- 
lung, das Grundkapital durch Zusammenlegen dor 
Stammaktien im YerhSltnis Yon 3 zu 1 herabzusotzen.

Bismarckhiltto zu Bismarckhiitte, O.-S. — Dor
Boricht der Yerwaltung fiihrt aus, daB dio ung u n B t ig o  
Gcschitftslage, dio schon im Jahro zuvor e i n g e t r o t o n  
war, sich im ahgolaufenen Betriebsjalire noch wosent- 
lich Y e rsc h i i r f t e .  Auf dem gesamten Markte der 
deutschen Eisenindustrio t r a t  ein W ettkampf mit 
Preisen ein, wie sio gleich niodrig vorlier wohl kaum 
jemals zu Y o r z e ic h n e n  waren. Zu borucksiclitigcn 
bleibt dabei noch, wio dor Boricht weitor bemorkt, 
dali dio oborsclilosigcho Eisonindustrio infolgo ihror 
ungflnstigen Lago in bezug auf dio Beschafiung dor 
Rohstoffe und den Absatz ihrer Fabrikato in schlechten 
Zeiten besonders hart hetroffen wird. Am ungiinstig- 
sten lagen im Berichtsjahre dio V erhnltn iB so fur 
llttudelsoison. Die Preiso fiir Kolilen und BonBtigo 
Rohstoffe wurden zwar orniiiBigt, jedoch so unwesent- 
lich , daB dio dadurch erzielto Ersparnis nur einen 
geringen EinfluB aut das Ergebnis des Geschiifts- 
jahrcB auszuiiben Y erm oehto. Obwohl die Gesellschaft 
sich angestrengt bemilhte und dio Preise ihrer E r -  
zougnisso in weitestem MaBo herabBOtzte, gelang es 
ibr nicht, dio einzolnon Abtoilungen regeliniiBig zu 
bcBcliiiftigeu. Der Absatz der Erzougnisae dos Unter- 
nehniens ergab im Berichtajahre 28 295 140,27 (i. V. 
30 934 025,27) J l. Dio durchschnittliche Zalil der be- 
scliaftigten Arbeitskriifto betrug 0585 (7505), darunter 
242 (256) Arbeiterinnen. Der JahreB Y ordionst stellte 
sieli fUr dio einzolne Person im Durchschnitt a u f  
1137,15 (1121,85) Jl. Der Reingewinn belauft sich 
unter EinschluB deB Gewinuvortrages von 284 074,09 J l  
und nacli Abschroibungen usw. in Holie von 1 308000 J l  
auf 1 297 153,58 Jt. Die Verwaltung beantragt, von 
diesem Bctrage 50 000 Jt zu Belohnungon an Boamte 
und Arbeiter und 6500 .Jt fiir gemeinnutzige Zwecko 
zu Y o rw e n d en ,  61 307,95 Jl Tantiemę an den Aufaicbts- 
ra t zu yergiiten, 900000 Jt Dividende (9*/# gogen
18 o/o i. V.) auszuschiitten und endlich 279 345,63 Ji 
auf neue Rechnung rorzutragen.

Maschinen- uud Armatur - Fabrik rormals 
Klein, Schnn/.lin & Becker, Frankonthal (Itheiu-
p fa lz ). — Dio Gesellschaft erzielte im abgelaufenen 
Gescbiiftsjabre unter EinschluB von 98 187,52 J l  Yor
trag und 4719,55 .*  Kursgowinn nach Yerrechnung 
aller Unkoaten sowie der Abschreibungen in Hoho 
yon 225334,89 Jt einen Reingewinn von 258 894,48 Jl. 
Dio Yerwaltung schliigt v o r , von diesem Betrago
8035,35 J l  der Riicklago zuzufilhren, 21 883,30 
Tantiemen an Aufsiclitsrat, Yorstand und Beamte zu 
Yergiiten, 135000 .<• (0 °/o gegen 8°/° i- V.) Dividende 
zu  Y er te i lo n  und 93 975,83 auf neuo Rechnung 
Y orzu tragen .

Kraluischo ludustrie-GesellSchaft, Laibach. —
Wie der Bericht des Yerwaltungaratos iiber das 
Geschaftsjahr 1908/09 ausfiihrt. war die BautStigkeit 
trotz der Yerbilligung des Geldes sehr gering, und

auch dio wiederholten ProisermaBigungen fUr dio 
Fortigerzeugnisso ermutiglen nicht zu groBoren Auf- 
triigen, so daB die Beschiiftigung der Raffinierwerke 
viel zu wiinschen iibrig lioB. Hierzu trat dann im 
Oktobor 1908 noch der etwa 4*/a Monato dauorndo 
Boykott osterreichischer W aren seitens dor TUrkei, 
im Vorein mit den serbischen W irren, die auch nach 
dem Aufhoren des Boykotts zur Folgę hatten, daB 
die BalkanlHnder — sonst ein boYorzugtes Abaatz- 
gebict — durch daa eret Mitte Mai aufgehobeno Aub- 
f u h r Y o r b o t  der Regierung dor Gosellschaft liingore Zoit 
Y e rs c h lo s s e n  blieben. Ein auBorordontlicher Waasor- 
mangel im W inter zwang zudein das Untornohmen, 
dio Erzeugung des Jauerburger Walzwerkes nahezu 
vier Monato hindurch bis auf goringo Mengen einzu- 
Bchriinken. Dio Hochofonanlage in Sorvola konnte 
zwar wiihrend dos ganzen Geschiiftajahres den Yoll- 
betrieb boider Oefen aufrecht erhalten, doch waren 
bei dem scharfen Wettbewerbo des Auslandes die 
PreiBe fiir dio Y o r s c h i e d e n e n  Rolieiscnlegierungen 
iiuBerBt gedriickt. Die ungiiuatige Lago wurd« nach 
dom Bericiito noch dadurch verschlimmert, daB die 
Gosellschaft in der oraton Hiilfte des Rechnungsjahres 
unter hohen RoliBtofTpreisen (Erz und Kohle) aus Ab- 
sch lu B sen , die im Jahro 1907 getiitigt waren, zu leiden 
hatte. Dagegen gelang es dem Untornehmen, durch 
Yorteilhafte Erz- und Kohlpiiyertrage fiir 1909 die Er- 
triignisse des zweiton llalbjahres gunstiger zu gostalteu. 
Da dio auslSndische Industrie nahezu vollig danieder- 
lag, war auch die Ausfuhr dor Gosellschaft an Fcrro- 
legiorungon iiuBerBt gering. Dio neuo Kokorei wurde 
Ende November in Betrieb gcBetzt; die horgestellten 
Mengon Koks roichon nunmohr fiir beido Ilochiifen 
aus. Die Hocbofenanlago in Sorvola, dio zufrieden- 
stellond arbeiteto, orzougto 105 987 (i. V. 89 818) t 
Roheisen. Der Betrieb der Raffinierwcrko in Ober- 
krain und Karoten Yerlief g la tt; dio Erzeugung an 
Martinstahl betrug 60 062 (58 300) t. Aua dem untor 
Berilckaichtigung des vorjiihrigen Yortrages von 
164 083,95 K und nach Abzug von 447 990,19 K Steuorn 
und Zinaon sowio 1 272 533,88 K Abschreibungen sich 
orgebenden Reingewinne von 1395 818,66 1C aolleu 
61 580,74 K dor Riicklago iiberwieaon, 50417,70 K 
Tantiemo an den Vorwaltungsrat yergiitet, 1 120 000 K 
(8 °/o gogen 10 o/0 i. V.) Dividonde Y ortc i l t  und 
157 814,10 K auf das neuo Rechnungsjahr iibertragen 
werden.

S oc lć tś Anonymo Jo h n  C ockorill in Soraing 
(B elg ieu ). — Wie dor in der ordentlichen Hauptver- 
sammlung vom 27. v. Mta. Yorgelegto Bericht der 
Yerwaltung ausfiihrt, schloB das abgelaufeno Ge- 
Bchiiftsjahr, das unter ungiinstigen Bedingungen be- 
gonnen hatte, mit einem fast gloichon Gowinne wie 
das Vorjabr. Insgosamt wurdon Auftriige im Werte 
yon 47 225 789 (i. V. 37 098 975) F r. gebucht. llieran 
waren die HOttenwerke mit 26 881 142 (22 222 810) Fr., 
die Mascbinenbau- und sonstigen Werkstiitten mit 
20 344 647 (14 876 165) Fr. beteiligt, und zwar ent
fallen auf dio Auftriige fiir zwei Seedampfor fiir don 
Dienst Ostende—Dover sowie Arbeiten am Mittel- 
landkanal atloin 7 000 000 Fr. Ein Auftrag von un- 
geliihr 15 000 000 Fr. auf Panzertiirme fiir dio 
Festung Antwerpon Yortcilt Bich auf etwa drei Jahre. 
Die Gewinn- und Yerlustrechming ergibt einen Roh- 
erliis von 5 202 478,85 Fr. und nach Abzug von 
1870000 Fr. fiir Abschreibungen auf Anlagen nnd 
Geriite, y o i i  045 308,71 Fr. fiir allgemeine Unkosten, 
372838,44 F r. fiir Zinsen uaw., 241 692,62 Fr. fiir 
Beitriige zu den Beamten- und Arbeiterpensionskassen 
und 80 972,42 Fr. fiir sonatige Ausgaben einen Rein
gewinn yon 1 991666,66 F r. lliervon sind noch
11 666,66 Fr. an die Mitglieder der Verwaltung zu 
verguton, wiihrend 1 875000 Fr. (15%  wie i. Y.) ais 
DiYidende rerte ilt werden. Dem  Beriehte iiber die 
einzelnen Betriebsabteilungeu ist u. a. zu entnebmen,
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daB, nachdom die Steinkohlenzeche Mario nunmehr 
vollntandig abgobaut ist, dor gosamte Botrieb auf 
Zecho Colard vereinigt worden soli. Dio Kohlon- 
forderung und dio Kokshoratellung hiolt sich auf dor 
Hoho des Vorjahres. Die Gruben im GroBhorzogtum 
Luxemburg fórderten weiter auagezoichnoto Erzo bei 
giinstigon Selbstkosten. AYogon der niedrigen Preiso 
fiir Manganerz muBte dor Betriet) der Grube in den 
Ardennen eingestellt worden. Dor UoberschuB dor 
Ausbeuto der Grubon in Somm orostro, Bowoit 
or nicht in don oigenen Ilochofon des Untor- 
liehmens Yorbraucht wur do , konnte zu giinstigen 
Preisen Y o rk a u f t  worden. Boi dor llochofonaniago 
wurdo dio Erzeugung und dor E rtrag  durch dio 
Ncuzustoilung zweier Hochofen Yorringert; der oino 
Ofon wurde im Mai angeblasen. AYegen des wachson- 
den Bedarfs dor Stahlwerke beschloB dio Yerwaltung 
Nouoinrichtungon an den yior iiltoron Hochofon, die 
es ormiiglichen sollen, jiihrlich 250000 t Roheisen zu 
orbiason. In don Stahiworkon golang ob, dio Selbst
kosten wiihrend der zweiten Halfte dos Berichtajabres 
zu ermiiBigen, wiihrend gioichzeitig dio Yerkaufsproise 
sich besserten, so daB das Ertragnis ungefiihr dom

dos Yorjahres gleich war, obwohl dio Auftragsmonge 
um 20°/o zuriickging. Dio Bossemerstahlhorstollung 
wurde bei dem Unternehmen fast yollstiindig durch die 
Thomasstahlherstellung Y o rd ra n g t .  Fiir dio GieBereion 
Yorl io f daB Borichtsjahr auBerordontlich giinstig. Sowohl 
die Eison- wio auch die StahlformgieBorei muBten 
vorgroBort wordon. Forner erwiihnt der Bericht noch 
mit besonderor Befriedigung dio Y o rz i lg l ic h e n  Leistungen 
des n&mmcrwerkes. In den sonstigen "Werkstatton 
wurdon Kanonen und anderes ICriegsmaterial f i i r  den 
Belgischen Staat, Dampfturbinen, Gasmaschinen und 
Lokomotiven hergestellt. Auch dio Kesselschmieden 
waren reichlich beschaftigt. Da dio Schiffsworft zu 
Beginn dos Geschaftsjahres Mangol an bolangreichen 
Aurtriigon hatte, iibornahm Bio dio Ausfiihrung Yon 
FluB- und Kanalschiffen usw.; im zweiten Halbjahro 
gostaitete sich dio Beschaftigung recht lebhaft. Die 
Roedoreiabtoiiung liatto unter den allgemoin uugiinsti- 
gon Yorhaltnissen im Seefrachtgeschafto zu loiden. 
Nur dor Scbilfsdienst Ostondo—Tilbury ontwickelte sich 
woitor gut. Das Eloktrizitatswerk wurdo derartig 
umgestaltet, daB es in oinigeu Monaten i ib e r  12 000 PS 
Y erf i igen  wird.

Yereins-N achrichten.
V e r e in  d e u t s c h e r  E is e n h u t te n l e u te .

Auszug aus dor Jiiodorsclirift ilbor (lio 
Yorstnndssitznng am Froitag, don 2i).Oktobor 100!), 

im Parkliotol zu Diisseldorf.
Anwosend sind die IIH .: Kommerzionrat Sp r i u go rum  

(Yoraitz), Baurat B e u k e n b o r g ,  Dr. B e u m o r ,  
Kommerzionrat B 8 k e r ,  Kommerzionrat li r u g 
ina n n ,  B u e c k ,  *'• c- G i i l h a u s o n ,
Geh. Kommerzienrat Sl\=$[ng. ii. c. II a a  r m a n n ,  
®r.=Qng. h. c. Ł ii r in a n n , S c h a l t e n h r a n d ,  

S c h r i i d t o r ,  \V e i n  l i g ;  forner 3)r.»3ttg. 
P e t e r s e n ,  L e m ko.

Die Tagoaordnung lautet:
1. Festsetzung dea Tages und der Tagesordnung fiir 

dio nachato Haupt Y e rsa m m lu n g .
2. Bericht aber den Neubau.
3. Neudruck der Yorschriftcn fiir die Lieferung Yon 

Eisen und Stalli.
4. 7. Auflage dor „Gemcinfafilichen Darstęllung des 

Eisenhiittenwesens".
5. Dampfkeasol-Normon-Kominisaion.
B. Berichte a) iiber dio Krafthedarfs - Kommission, 

b) Qber dio Kiffelscbiencn-Kommisaion.
7. Boratung iiber oinen A ntrag betr. gomeinsamo 

Regelung des AYerksbesuches.
8. Bericlit uber den Internationalen KongreB fur 

Bergbau, Hiittenwesen, angowandte Mechanik und 
praktische Geologie, Diisseldorf 1910.

9. Yerschiedenes.
Den Yoraitz fuhrt Hr. Kommerzionrat S p r i n 

g o r  u m.
Yerhnndelt wird wie folgt:
Yor Eintritt in dio Tagesordnung W id met der 

Yorsitzende dcm Yorstorbonen langjahrigen Yoratands- 
mitgliedo, Hrn. Geh. Bergrat K r a b l e r ,  einen Mach- 
ruf, in dom er seiner hohen Yerdienste um den Yor- 
ein gedenkt. Die Yersammlung elirt daB Andenken 
des Yerstorbenen durcli Erheben y o i i  den Sitzen.

Zu P u n k t  i bestimmt dor Yorstand alsdann die 
Tagesordnung der fiir den 5. Dezembor festgesetzten 
HauptYersammlung wie fo lg t:

1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. Wahlen zum Yorstande.
3. Y ortrag des Hrn. Ingenieurs Ala cc  o: „Yolks- 

wirtachaftliche Fragen der G egonw arf.

4. Yortrag des Hrn. P e t e r a e n :  „Neuere
Fortschritte im Martinverfahren“.

5. Yortrag des Hm. Bergassesaora a. D. G l i n z :  
„Ueber Bowogung und Lagerung you  Eisenerzen 
auf Zochenaniagen“.
Zu P u n k t  2 berichtet der Geschaftafillirer Ober 

den Fortgang dor Arbeiten am Neubau, die bisher 
programinSBig Yorlaufen aind und erhoffen lasaen, 
daB daa neue Gebaude um die Mitte niiehaten Jahrcs 
in Benutzung genommen werden konne. Dea weiteren 
gibt er an Hand einer den Herren Yorstamlsmit- 
gliodern Y o r l ie g e n d e n  Broschilre eine Ueboraicht iiber 
(lie geplante Regelung dea Bibliothoksbetriebea; den 
in der Broschilre festgelogten Grundaatzen stimmt 
der Voratand einmiitig zu und stellt fest, daB die 
Mittel des Ycroines nicht fiir diejenigen laufenden 
Aufwendungen iu Anspruch gonommen werden dilrfen, 
die sich durch die ortliche Beanspruchung der Sffent- 
lichen Bibliothek besonders ergeben.

Zu P u n k t  3 berichtet dor Geschaftśfiihror, daB 
die zuletzt im Jahro 1901 in dritter Auflage lieraus- 
gegobenen „Yorschriftcn fiir die Lieferung yoii Eiaen 
und Stahl“ nahezu yergriffen aind, und ea notwondig 
wird, dieae Yorachriften vor der Neuhcrauagabo oiner 
Umarbeitung zu unteirwerfen, um sie auf den heutigen 
Stand der Technik zu bringen. Die Yorarbeiten fur 
oino Reihe yoii Absehnitten sind bereits im G ango; 
der Entwurf der neuen Auflage soli dem Yorstande 
domuiiehst zur Begutachtung und endgilUigen Be- 
schluBfasaung uuterbreitet werden. — Ferner nimmt 
der Yorstand Kenntnia davon, daB bei der im August 
erfolgtcu schriftlichen Abstimmung die Abanderungs- 
Yorscliliigo fiir die „ N o r m a l b e d i n g u n g e n  fi i r  di e  
L i e f e r u n g  yoii  E iae n k on a t  r uk  t i o n e n  f i i r  
B r u c k o n -  u nd  H o c h b a u t e n “ die Zuatimmung des 
Yoratandes gefunden haben. Dio Stollungnahmo der 
beiden Obrigen mit herausgelienden Yeroine ist noch 
nicht bekannt; daa Ergebnia aoll zur Kenntnis dea 
Yoratandes gebraebt werdon. Einem Ersuehen des 
Yeroins deutscher Brtlckon- und Elsenbau-Fabriken, 
ebenfalls in die Roiho der Yereine zu treten, die die 
llerausgabo dieser Normalbcdingungen beaorgen, steht 
der Yorstand aympathisch gegenuber und gibt seiner- 
seits die Zuatimmung dazu; er beauftragt die Ge- 
schaftsfOhrung, das Ersuehen an dio beiden anderen 
Yeroine weiterzugeben.

Zu P u n k t  4 genchmigt der Yorstand die Neu- 
auagabe der „GeineinfaBlichen Daratellung dea Eisen-
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hiittenwesens" und erklśirt sich m it den Yorscliliigen 
des Geschiiftsfiihrers, wonach allo Kapitel durcli- 
gearbcitot und bosondore Abschnitte iibor dio Neben- 
produkto sowie iiber die Elektrostahlorzcugung ein- 
gefiigt werden, und auch der wirtschaftliche Teil 
ganz neu bearbeitet werden soli, einverstanden. Die 
Mitglieder werdon ersuclit, otwaigo Wiinsche und 
Yorschliigo fur dieso neue achte Auflage baldmiig- 
lichst au die Gcschiiftsiuhrung golangen zu lassen.

Z u P u n k t  5 nimmt der Vorstand Kenntnis von 
den Yorgiingen in der Dampfkessel-Norinenkommission 
und erklart sich ohiYorstanden mit dor Haltung der 
Delegiorten unseres Yereines in Angelegeuhoit dor 
gofordorton Ucborwachungsyorschriften bei Yorwcn- 
dung barter Kcssolbloche.

Zu P u n k t  Ba gibt dor stellvertrotendo Ge- 
schaftsfahrer Kenntnis von den Arbeiten dor Kraft- 
bedarfs-Kommission. Naeh dem vorliiuflgen AbschluB 
ihror Arbeiten durch dio Eortigstellung des Borichtes 
flber dio Ermittlung des Kraftbedarfes an Walz
werken hat dio Kommission neuerdings eine orwoiterto 
Aufgabe erhalten durch Mitwirkung an den von 
einem W erke angoregten, von Hrn. ®r.=^ng. P u p  po  
auszufiihronden Yersuchen an einor Dainpfumkehr- 
masc.hine, dio in Yorbindung mit einer Abdampf- 
turbinenanlage arbeitet, wobei gleichzeitig dio zu- 
gehorige Dampfkesselbatterie einer eingohonden Untor- 
suchung untorzogen werdon soli. Ferner sollen bei 
einigen W erken Untersuchungen iibor Yertikaldrucke 
an Walzwerken vorgonominen werden. F iir diese y e r
suche, dereń ATer6ffentlichung demniichst erfolgon soli, 
haben dio direkt beteiligten Kreiso einen Fonds von 
5000 *K> zur YerfDgung gestellt. Der Arorstand bo- 
schlieBt, aus Yereinsmitteln zu den etwa iiber diesen 
Betrag hinauBgehonden Kosten zunilchst eine Summo 
bis zu 2500 bereitzustellen.

Zu P u n k t  6b berichtet der stellvertrotondo Ge- 
schaftsfilhror iiber die auf Yeranlassung des Yereines 
doutscher StraBenbahn- uud Kleinbalm-Yerwaltungen 
eingoloitoten Yersuche iiber dio Frage der Ursachen 
der Kiffelbildung an Rillenschionen. E r fiilirt aus, 
dafi in einer Besprechung mit Yertretern dor StraBen- 
bahnen und der siimtlichen Rillensehienen erzougen- 
den Walzwerko ein ontsprechendes Yersuchsprogramm 
aufgestellt wordon iBt. Zu don auf etwa 25 000
Yeranschlagton Kosten der Yersuche bewilligt der 
Yerein einen Betrag bis zu 1000

Zu P u n k t  6 macht ferner noch lir . Kommer-
zionrat B r i i g m a n n  Mitteilung Obór oine von ihm
ais dem Yorsitzenden der Hochofenkommission ver- 
anlaBto Besprechung yon Yortretoru der deutsehen

Hochofenwerke betr. Yercinharungen iibor den Handel 
in GieBereiroheisen.

Zu P u n k t  7 wird eino gemeinsame Regelung 
der Werksbosuche besprochen.

Zu P u n k t 8 bewilligt der Yorstand naeh einem 
Berichte deB stellvertfotendon Gtoschaftsfiihrers iibor 
dio Yorarbeiten und die Organisation des Intor- 
nationaleri Kongresses Dusseldorf 1910 aus Yereins
mitteln einen Betrag von 10 000./*.

Zu P u n k t  9 war nichts zu yerhandeln.

Aeudenmgon in dor Mitgliodorlisto.
Esch, Alfred, Ingenieur d. Fa. W agner & Co., Dort

mund, W ittekindstr. 15.
Funk-e, August, Filialleiter d. Fa. Gebr. Bohler & Co.,

A.-G., DiiBBoldorf, K arlstr. 84 a.
Gerdrs, Faul, 25ip(.:3i>9-i Berlin W. 30, Luitpoldstr. 18. 
Herter, Emil, Hiittening,, techn. Direktor u. Goschiiftsf.

d. Siichs. Chamotte- u. Dinasw. „Saxonia“, Lausigk. 
Kammann, August, kaufm. Direktor d. Benrather 

Maschinonf., A.-G., Benrath, Ilospitalstr. 6.
Miiller, Robert Willy, S ipl.rjufl., Diissoldorfor Eisen-

u. Drahtindustrie, Ditsseldorf-Oberbilk.
Philips, ®r.=3ng. M., Dusseldorf, Sternstr. 57. 
Schorller, Carl, Ingenieur, Italie a. d. Saale, Kirchner- 

straBo 21.
Schnchart, Adolf, Oberingenieur u. Prokurist d. Stahlw.

Krieger, A.-G.,Dussoldorf-OhercasBel,Schanzenstr. 19. 
Simonet, Alexunder, Ingenieur, Inh. d. Hilttenbaufirnm 

Alexander Simonet, Wien X II, SchonbrunnerschloB- 
straBe 46.

Tempie, R. de, Fabrikdiroktor, Loipzig-Plagwitz, Nauon- 
burgerstraBo 30.

Vitali, Gtulio, Ingenieur, Pordonone, Italion.
Wolff, Gtov. Otac., Genua, Italien, Yia al Capo di 

Santa Chiara No. 12, (an der Tramlinie Genua—Sturla 
gelegon).

N e u e  M i t g l i e d e r .
Hausmann, Ernst, Ingenieur, Dusseldorf, Steinstr. 85. 
Meyer, Adolf, Ingenieur d. A.-G. Lauchhammer, Lauch- 

hammor.
Paulmann, Hugo, BotriebBleitor u. K alibrcur d. Walzw. 

d. Fa. P. Ilarkort & Sohn, W otter a. d. Ruhr.

Y e r s t o r b e n :
Bawkmann, Theodor, Direktor, Libschitz a. d. M.

29. 8. 1909.
Bluuel, E., Betriobsloiter, Maizieres. 4. 11. 1909. 
Betkmann, W., Direktor, Wattenscheid. 2. 5. 1909. 
Stettner, Joh., Freiborg i. S. 3. 7. 1909.

Hauptyersammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
a m  S o n n ta g ,  d e n  5 . D e z e m b e r  1 9 0 9 ,  m i t t a g s  12 U h r 

in der StSdtischen Tonhalle zu  Dusseldorf.

T agesordnung :
1. Geschśiftliche Mitteilongen.
2. W ahlen zum Yorstande.
3. V o lk s w i r ts c h a f tI ic h e  F ra g e n  der G e g e n w a rt. Y ortrag von Ingenieur H e in ric h  M acco aus Siegen.
4. N e u ere  F o r t s c h r i t t e  im  M a r t in v e r f a h re n . Y ortrag vou ®r.=3ng. 0. P e te r s e n  aus Dusseldorf!
5. U eb er B ew e g u n g  u n d  L a g e ru n g  v o n  E ise n e rz e n  a u f  Z e c h e n a n la g e n . Yortrag von Bergassessor a. D. H. G linz  aus

Saarbrilcken.

Am Tage yor der Hauptyersammlung, am  S o n n a b e n d ,  d e n  4. D e z e m b e r  1909, a b e n d s  C U h r ,  
findet, ebenfalls in der S t M i s c h e n  T o n h a lle  z u  D u ss e ld o rf  (im  O b e r l ic h ts a a le ) ,  eine

Versammlung deutscher Giefiereifachleute
statt, zu der die Mitglieder des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  und des Y e r e i n s  d e u t s c h e r  
E i s e n g i e B e r e i e n  hierdurcli eingeladen werden. — Die Tagesordnung wird noch bekanntgegeben werden.


