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Das Beizen der Feinbleche.
Von Ingenieur B . C le m e n t .

I | a s  B eizen der Schw arzbleche bildet die 
Grundlage fiir das U eberziehen der Fein- 

bleclie m it anderen M etallen. Ob die B leehe  
nach dem heiBen Verfąhren oder auf elektro- 
lytischera W ege verzinnt, verbleit, verzinkt oder 
m it einem anderen M etalliiberzng versehen wer- 
den , die erste H auptbedingung zur Annalime 
des fremden M etalles is t  die reine Oberfliiche, 
w elche fast iiberall durch B eizen  der B leche mit 
Siluren erzielt w ird .* D a das B eizverfahren bei 
den łiauptsachlichsten liier in B etracht kommen- 
den Fabrikationszw eigen , dem V erzinnen (W eiB- 
blechfabrikation) und dem V erzinken, verschieden  
is t, so w ill ich mieli im N achstehenden auf diese 
beiden Z w eige bescbrilnken.

B ei der W e iB b le c h f a b r ik a t io n  werden  
zw ei B eizen  verw endet, die erste fiihrt den Namen 
„Sclnvarzbeize“ , die zw eite  „W eiBbeize*1. D as 
B lech, das vom W alzw erk  kommt, wird zunilchst 
in der Schw arzbeize abgebeizt, w orauf es bei 
einigen W erken getrocknet w ird , wahrend es 
andere Fabriken gleich  naB in G liihkisten ver- 
packen und ausgliihen, w obei sorgfa ltig  darauf 
zu aehten is t , daB kein L uftzutritt zu dem B leche  
stattlindet. Nach dem Gliihen werden die Bleche  
in  kaltem  Znstand durch ein W alzw erk  m it etw a  
5 0 0  mm W alzendurchm esser einzeln drei- bis 
vierm al durchgelassen, wodnrch die B lechtafeln  
vollkommen g la tt  und glauzend werden. Das 
so behandelte B lech  is t bereits F ertigw are und 
im Handel unter dem Namen „dekapiertes Blec.h“ 
bekannt. D ie auf diese W eise „dressierten“ 
B leche, insbesondere wenn sie uber 0 ,4  mm dick 
sind, werden durch das D ressieren  w ieder sprode 
und werden deshalb noch einm al ausgegliiht. 
Um die Oxyde und U n rein lichk eiten , die bei 
dem Gliihen und D ressieren sic.h geb ildet haben, 
zu entfernen, dient nun die zw eite  B eize , dio 
sogenannte W eiG beize. Nach dem W eiBbeizen  
werden die B leche in die Y erzinnerei befordert, 
um dort verzinnt zu werden.

* Das Sandstrahlgeblase kommt im Yoriiegenden 
Falle nur gelten zur Anwendung.

X X YII w

D as einfachste und aucli je tz t  noch oft ver- 
w endete V erfahren ist das B eizen m it Hand- 
arbeit in Beizkorben aus Kupfer. Der Beizkorb  
(Abbild. 1) besteht aus einem Rahmen mit zw ei 
H en k eln , zw isclien denen etw a 6 mm starkę  
Kupferdrfthte b efestig t sind, zw ischen w elche die 
B lechtafeln  g e ste llt  werden. E s is t vorteilhaft, 
die Korbę fiir die Schw arzbeize so herzustellen, 
daB die Kupferdrahte nicht feststehen , sondern  
umlegbar sind, wahrend bei der W eiB beize es 
wieder besser is t ,  wenn sie feststehen . D er  
Grund is t folgender: die rohen B leche, die zur 
Schw arzbeize kommen, sind sehr oft krumm und 
kiinnen deshalb nicht rasch genug zw ischen  
je  zw ei D rahte g e ste llt  w erden , wahrend die 
dressierten B leche, die fiir die W eiB beize be- 
stimm t sind, g la tt  und eben, also le ich t e instell- 
bar sind. D er gefiillte  Korb w ird gehoben und 
m ittels einer L aufkatze, die uber dem B eizkasten  
liin lauft, in denselben gebracht.

D ie B eize  se lb st besteht in der B eg e l aus 
verdiinnter Schw efelsaure; fiir die W eiBbeize  
hatte a llerdings Salzsaure den Y orteil, daB man 
die B eize  nicht ganz auszuleeren braucht, hoch- 
stens einm al im Jahre, um den B eizkasten  aus- 
zuputzen, auBerdem bekommt man w eniger B lasen, 
wenn das M ateriał empfindlich is t. D a aber die 
Salzsauredam pfe gesundheitsschadlich sind und 
die verbrauchte Saure sich schw er w eiter ver- 
wenden laBt*, wahrend die zum B eizen  untaug- 
lich gew ordene Schw efelsaure noch E ise im tr io l 
liefert, so w ird auch zum W eiBbeizen fast aus- 
schlieB lich Schw efelsaure verw endet.

D ie Starkę der B eize schw ankt zw ischen  
20  bis 30  0 Baume, die B eizdauer betragt bei 
der Schw arzbeize 10 b is 15 Minuten, bei der 
W eiB beize etw a fiinf Minuten und die Temperatur 
der B eize ungefahr 70 0 C. D iese Temperatur 
wird m eistens in der W eise  erzie lt, daB man

* Yergl. den Berieht von C a r  u 11 a uber die 
H erstellung einer neuen blansclnvarzen Eisenfarbe 
nach dcm Yerfahren von Dr. C. F. 'W filf f in g . „Stahl 
und E isen“ 1907, Xr. 40 S. 1435. D it  Itedaktion.
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Abbildung 2. Beizaulago.

sie 30  0 B . erreicht liat. Beim W eiBbeizen ist  
es niclit vorteilliaft, ganz frische B eize  anzu- 
setzeu , w eil diese die polierten B leclie sehr 
sclilecht angreift; man lafit dalier nur einen

mit einem D ach iiberdeckt m it einem  Kamin, in 
w elchem  ein V entilator angebracht is t , um die 
Arbeiter m ogliclist vor den Siluredampfen zu 
schiitzen. Fiir die W eiB beize geniigt diese Ein-

durcli ein Bleirolir Dam pf in die B eize ein- 
treten lŁLCt.

Ich muB liier erwilhnen, daB die Angabe 
der B aum e-G rade hochstens bei der Schw arz-

Ahbilduug 1. Boizkorb.

beize direkt a is iraBstab far den Schw efelsaure- 
gehalt angeselien werden kann, da man die- 
selbe in der R egel tiiglich zw eim al in einer 
Stilrke von 20  0 B. ansetzt und auslilBt, wenn

T eil der alten Saure ab und ersetzt das Feli- 
lende durch frische Saure. N atiirlich ze ig t darni 
das Araometer nicht nur den Schw efelsauregelialt, 
sondern auch den V itrio lgehalt der B eize  an.

W enn die B leche ge- 
horig abgebeizt s in d , liebt 
eine L aufkatze den Korb 
aus der B e iz e , w orauf er 
in ein zw eites GefaB ge- 
lassen  wird, in w elchem  be- 
standig  W asser zuilieBt und 
wo die B leclie abgew aschen  
w erd en ; damit sind auch die 
B leche fertiggeb eizt.

E ine E inrichtung dieser 
A rt ze ig t A bbildung 2. E in  
B eizkasten  sam t dazuge- 
horigem  W asserkasten  bil- 
det die W eiB beize, walirend 
zw ei B eizkasten  und ein 
W asserkasten  zum Schw arz- 
beizen gelioren. U eber den 

K asten befinden sich zw ei T rager, w elche die 
zw ei L aufkatzen aufnehm en, von denen die eine 
fiir die W eiB beize, die andere fiir die Schw arz- 
beize bestim m t ist. D ie ganze Y orrichtung ist



riclitung vollkom m en, bei der Schw arzbeize da- 
gegen  entw ickelt sich  Schwefelwasserstofif, w elcher 
schw erer ais Luft is t und somit uicht durch 
den V entilator gehorig abgesaugt wird. M ittels 
der bescliriebenen E inrichtung kann je  ein B eizer  
mit zw eiG ehilfen  in 12 Stunden 7 0 0 0  bis 8 0 0 0  kg
0 ,3  bis 0 ,4  mm starkę B leche abbeizen; fiir 
beide B eizen  sind som it zw ei B eizer mit vier 
Gehilfen erforderlicli.

Um die langw ierige und eine gew isse Ge- 
schickliehkeit erfordernde A rbeit des E inzel- 
ein stellen s zu ersparen, ferner 
um groBere L eistung bei ge- 
ringerem  S2.ureverbrauch zu er- 
reiclien und endlich um die 
A rbeiter besser vor den Silure- 
diimpfen zu schiitzen, wurden 
in E ngland m ehrere Typen yon 
B e i z m a s c l i i n e n  erdacht.
B ei diesen Maschinen bew egen  
sich die mit B lech  gefiillten  
Korbę in  der B eize , wodurch  
sow ohl die Beizdauer, ais auch 
der Beizeverbraucli verringert 
wird. B e i den Beizm ascliinen  
kann man der H auptsache nacli 
zw ei Gruppen u ntersclieiden: 
so lch e , bei denen die B leche  
in horizontaler R iclitung, und 
solche, bei denen sie in yerti- 
kaler R iclitung bew egt werden.

Ich w ill mich darauf be- 
schrilnken, nur die M aschinen, 
die auf dem K ontinent und in 
E ngland am m eisten verbreitet 
sind, zu besprechen, w obei ich  
gleich  bem erke, daB man in  
E ngland m eistens die vertikale  
B ew egungsriclitung vorfindet, 
wilhrend bei uns noch oft die 
englischen  M aschinen mit hori
zontaler B ew egung yertreten sind. Zu den letz-  
teren geliort die B eizm aschine von H u g h e s  
C h e  m e r y  (Abbildung 3). D rei Korbę a aus 
Bronze m it von Stilben gebildeten  A bteilungen  
sind an einem starken Dreiarm  b aufgehitngt, 
w elcher in horizontaler Ebene drelibar mit 
der K olbenstange des Dam pfzylinders c ver- 
bunden is t ,  so daB durch Heben des Kolbens 
die drei Korbę a auch m itgehoben werden. 
Der eine Korb liiingt frei und wird m it B lech  
g e fiillt , der ihm in der R iclitung des P fe iles  
nachste Korb h&ngt in dem B eizkasten  d , der 
dritte im W asserkasten . Sow ohl am B eiz-, 
w ie am W asserkasten  is t  je  ein Rahmen vor- 
geseh en , w elcher m ittels v ier Rilder auf einer 
Fiihrung an den Kasten sich bew egen kann. D iese  
B ew egung w ird durch Kurbel e yon dem G etriebe f  
m ittels Riemenantrieb der R iem enscheibe g  be- 
w erkstellig t. W enn die Korbę heruntergelassen

werden, sitzen  sie auf den Rahmen auf, so daB 
die zw ei R inge h locker herunterhilngen und 
der horizontalen B ew egung nicht hinderlich sind.

W enn der leere Korb gefiillt is t  und die 
B leche in dem in der B eize stehenden Korbę 
gehorig  abgebeizt s in d , wird D am pf in den 
D am pfzylinder c gelassen , der Dreiarm b hebt 
alle  drei Korbę bis iiber die Fiihrung i, w obei Ge- 
gengew ich te m ithelfen, die an iiber die R ollen k 
gehende K etten gebunden sind. H ierauf wird  
der Dreiarm b um einen D rittelkreis in der

R ichtung des P fe ile s  yerdreht, so daB der mit 
frischen B lechen gefiillte  Korb iiber den B e iz 
kasten , der bereits gebeizte  iiber den W asser
kasten und der abgew aschene iiber die F iihrung i 
zu stehen kommt. Nun werden alle  drei Korbę 
gesenkt, bis dieselben im B eiz - bezw . W asser
kasten auf den Rahmen aufsitzen , w orauf die 
Kurbel e in B ew egung g ese tz t w ird und die 
zw ei Korbę nacli rechts und links bew egt werden. 
Vom freihangenden Korbę konnen nun die ge- 
beizten und gew aschenen B leche entfernt w er
den. Zum Schw arzbeizen is t die Maschine sehr
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gut brauchbar; drei Mann konnen m it L eiclitig- 
keit in der Schicht 8 0 0 0  bis 10 0 0 0  B leclie  
darait scliw arzbeizen. Der S&ureverbraucli soli 
etw a 5 kg  fur 100  kg F ertigw are betragen, in- 
dessen w ird diese Zahl w ohl selten  erzie lt und 
hoclistens bei den englischen, mit besonderer 
Sorgfa lt gew alzten  B lechen im besten F a lle  er- 
reichbar sein . Unter den am F estland herrschen-

die E inrichtung zur liorizontalen B ew egung fehlt, 
sta tt dessen bew irkt der D am pfzylinder m it 
H ilfe eines K olbensclńebers die auf nnd ab 
gekende B ew egung. B ei der gezeichneten Stel- 
lung m acht der Dampfkolben seinen vollen Hub, 
w orauf die Korbę w ie friiber gew echselt werden. 
E rleichtert wird die A rbeit durch einen zw eiten  
drehbaren Dreiarm, der a is T isch dient. Nach- 
dem die Korbę r ich tig  stehen, driickt der B eizer  
den beschw erteń Handhebel b herunter, wodurch 
der Kolbenschieber den Baum unterhalb des 
D am pfkolbens m it der Auspuffoffnung in Ver- 
bindung bringt, die M aschine b leibt stehen und

den Verh;iltnissen sind 8 bis 9 kg  Schw efelsaure 
bei 0 ,3  bis 0 ,4  mm starken Blechen notw endig.

Zum W eiGbeizen is t die Maschine nur dann 
brauchbar, wenn die Korbę durch solche mit 
Kupferdriihten ersetzt und die B leclie einzeln  
e ingestellt werden. D ie dressierten B leclie sind  
so g latt, daB, wenn sie niclit einzeln eingelegt 
werden, sie zusam menkleben und die Silure selbst 
durch das B echts- und L inksbew egen der Korbę 
niclit zw ischen die B leclie dringt nnd diese  
fo lg lich  sehr m angelhaft geb eizt werden. Natiir- 
lic li gelit unter diesen Umstilnden ein groBer 
V orteil der Maschine verloren.

Von der Gruppe der Beizm aschinen mit 
vertikaler B ew egung sei zunSchst die Maschine 
von T h o m a s  u n d  L e w i s  (Abbild- 4) erwilhnt. 
S ie ist der M h e r  beschriebenen iłlm licb, nur

dor fertige Korb kann abgehiingt werden. D er 
beschw erte Handhebel b is t mit der S tan ge, 
w elche mit A nschlag d und F eder c versehen  
is t, in V erbindung; wenn also der B eizer den 
H ebel losl&Bt und der A nschlag d an einen  
Arm anstofit, so deliut sich die F eder c nach 
unten zu aus und driickt den Kolbenschieber 
herunter, wodurch dieser in die gezeichnete  
S tellung komm t; der frisclie D am pf strom t durch 
die D am pfleitung a unter den Dam pfkolben und 
hebt die Korbę. Sobald nun der A nschlag d 
frei wird, indem sich der Dreiarm hebt, fa llt  
der Handhebel b infolge seines E igengew ich tes, 
hebt den K olbenschieber, offnet den Anspuff und 
das Spiel beginnt von neuem.

Aehnlich arbeitet die M aschine der M i 11 - 
b r o o k E n g i n e e r i n g C o .  bei Sw ansea (Abbild. 5).

S tu £ 3 V7

Abbiklung 5.

Beizmaschine der Millhrook Engincering Co.Abbildung 4. Beizmaschine T o n  Thomas und Lewis.
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D er D am pf w irkt liier auf die obere Seite des 
in einem untea offenen Zylinder sieli bew egen- 
den Dampfkolbens. Zur D am pfyerteilung wird  
ebenfalls ein K olbenschieber b en u tzt, w elcher  
von Hand ans regu liert w ird, w enn der volle  
Hub gew iinscht wird (also beim A usw echseln  
der Korbę) und autom atisch withrend des B eizens. 
Die Z ugstange c is t  mit dem Kolbenschieber 
und mit einem Handliebel a verbunden, w elcher  
zw ei Griffe bat und aucli der W irkung der 
Feder b unterworfen i s t , w elch  letztere  den 
Hobel a und damit auch den Kolbenschieber 
von der m ittleren S tellun g nach auf- oder ab- 
wilrts zu schieben bestrebt is t. W enn der 
Handliebel a in der oberen S tellu ng is t, strom t 
Dam pf oberhalb des K olbens ein, der sich also  
nach abwiirts bew egt und m ittels des auf die 
K olbenstange aufgekeilten  R inges d in Verbin- 
dung mit den Kettenrildern und K etten die Korbę 
hebt. W enn der R ing d den Griff des Hand- 
hebels a beriihrt, so driickt er ihn herunter und 
offnet dadurcli den Auspuff; die Korbę fallen  
und der R ing d hebt sich. Sobald der H ebel a 
iiber die m ittlere S tellun g kommt, stoBt ihn die 
Feder b w ieder in die obere S tellung, der Dampf 
muB also w ieder die Korbę heben. Um die 
Korbę herauszuheben, w ird der I-Iandliebel a in 
der m ittleren S tellung festgeh alten  und der 
K olbenschieber von Hand aus reguliert. D ie  
F ltige l des H ebels a sind so geform t, daB sie 
bei der M ittelstellung den R ing d durchlassen. 
Um die Korbę yerdrehen zu konnen, is t ein 
atarker guBeiserner Rahmen vo rg ese lien , der 
sich  auf sechs R adem  auf einem Spurkranz der 
m ittleren Saule bew egt.

Beide M aschinen konnen sow olil zum Schw arz- 
w ie zum W eiBbeizen verw endet w erden; das 
«nergische Auf- und A bbewegen der Korbę (rund 
3 0 0  mm Hub und 3 0  Umdrehungen in der Mi
nutę) geniigt, um auch die dressierten B leclie  
von einander zu sebeiden und folglicli auch ab- 
beizen zu  konnen. D ie M aschine reicht aus, 
um die Produktion eines W alzw erkes m it aclit 
G eriisten weiB und schw arz zu beizen . In der 
R eg e l wird zw ei Stunden weiB gebeizt, die ge- 
brauchte Saure m it frischer v e r se tz t , dann 
zw e i Stunden schw arz geb eizt, die B eize  hier- 
a u f ganz ausgelassen , neue an gesetzt und w ieder  
m it dem W eiBbeizen begonnen. Zur Bedienung  
der M aschine werden zw ei A rbeiter und sechs 
bis aclit Mitdchen verw endet. D er Sa.ureverbrauch 
h etragt 7 bis 9 k g  Sck w efeM u re bei der Schw arz- 
beize und 0 ,9  bis 1 kg  fiir die W eiBbeize auf 
100  kg  fertige W are bei 0 ,3  mm starken  
B lechen. D iese Zalilen gelten  wieder fiir englische  
Y erhaitn isse; d ieW alzw erke aufdem K ontin en ter-  
zeugen mit sechs Geriisten ungefahr dieselbe  
M enge, die in E ngland mit acht g eliefert wird, 
dagegen diirfte der Saureverbrauch bei uns min- 
destens um 1 bis 1 1/ 2 kg  hoher sein.

D ie Beizm aschinen sind, w ie w ir gesehen  
liaben, dem H andbeizen iiberlegen, es sind aber 
auch ein ige N achteile damit verkniipft. Beim  
Handbeizen konnen die B leche sorgfaltiger  
behandelt werden, in den Abm essungen is t  man 
niclit so besclirSnkt; lange und schm ale B leche  
sind mit der M aschine schw er zu b e iz e n ; leg t  
man die T afeln  auf die L angseite, so g ib t das 
einen A usfall an der L eistung, s te llt  man sie  
auf, so fallen sie um und werden zerknittert. 
D er Hub der M aschinen bedingt bedeutend 
groBere B eizkasten  bei g leicher BlecligroBe. D ies 
sind a lles N achteile, die sich bei uns, wo die 
yerschiedensten Form ate (v o n 2 6 5 X 3 7 0 X 0 > 2  mm 
bis 1 0 0 0 X 2 0 0 0 X 2  mm) vorkommen, fiihlbar 
machen, wenn man sich auch bei den kleinen  
oder langen und schm alen Form aten, wenn keine 
yerzinnten  Sclinittflachen yorgeschrieben sind, 
dadurcli lielfen kann, daB man solclie B leclie  
in mehrfaclier GroBe beizt und verzinnt.

D en B etrieb der M aschinen yerteuert der 
Dam pfyerbrauch. D er Dam pfkolbendurchm esser 
is t  bei Anwendung Yon Dam pf mit 7 at Spannung 
30 5  mm, der Hub ebenfalls 3 0 5  mm, die Hub- 
zalil 3 0  in  der M inutę; da nun 1 cbm auf 7 at 
gespannten Dampfes 3 ,6 5 6  kg  w ieg t, so betragt 
der Dampfyerbrauch in der Minutę

3 fiń2 -
3 ,0 5  X  30  X  3 ,6 5 6  . =  2 ,4 5  kg.

W enn man annimmt, daB die M aschine in einer 
Stunde 50  Minuten lan g  beizt, wUlirend die iibrige 
Z eit zum A usw echseln der Korbę notw endig  
is t , so is t der Dampfyerbrauch in der Stunde 
2 ,4 5  X  50  =  1 2 2 ,5  kg. H ierbei is t  vo lle  F iil- 
lung angenommen, wahrend in  W irk lichkeit der 
D am pf etw as expandiert. W erden die yollen Hiibe 
und die yerscliiedenen Y erluste in B etraclit ge- 
zogen, so wird sich diese Zalil w ahrscheinlich  
noch yergroBern. D ie B eizm aschine brancht 
also so v ie l Dampf, w ie eine Dampfmaschine von 
13 bis 15 Pferdekraften , und da zum Betriebe 
eines Y erzinnapparates kaum zw ei Pferdekriifte  
niitig sind, so braucht sie m eistens mehr ais 
die ganze Zinnerei.

V orteile der Maschinen sind, w ie bereits er- 
w ahnt, groBere L eistung, w eniger Saureverbraucb, 
gesundere A rbeitsw eise.

D as B eizen  der zu y e r z i n k e n d e n  B l e c h e  
gesta lte t sich bedeutend einfacher; die B leche  
werden nur einm al gebeizt, dann abgew aschen  
und sofort yerzinkt. In den Zinkereien werden  
keine B eizm aschinen ven vendet, da diese B leche  
grSBere Abm essungen haben (1 5 0 0  X  3 0 0 0  mm), 
die B eizkorbe also ungem ein groB gehalten  
werden miifiten, auch laBt die k leinere T afel- 
zab l das m ascliinelle B eizen  n icht so yorteilhaft 
erscheinen, w ie in  der Zinnerei. N ichtsdestow eniger  
konnte man fiir D achbleche (6 5 0  X  1 0 0 0  mm) 
B eizm aschinen ganz gut yerw enden. Gewohn- 
lic li gesch ieht das B eizen in einfachen yiereckigen
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B e iz k is te n ; die T afeln  werden ein geste llt und 
m it einer E isen stan ge, die man zw ischen die 
B leche stoBt, hin und lier bew egt. Man pflegt 
auch sta tt der E isenstange K upferplatten oder 
Driilite zw ischen die einzelnen Tafeln zu legen  
und die B leche nicht zu bew egen , doch treten  
bei dieser Methode m eistens schw arze B eizflecke  
anf. Zum B eizen  dient Scliwefels&ure, die mit 
W asser bis auf 18 bis 20  0 B . verdunnt und bis 
70  0 C. mit D am pf, den man einstrom en laBt, 
erw&rmt wird.

Sowohl hier w ie auch in den Zinnereien  
verw endet man verschiedenes M ateriał zu den 
B eizk asten ; so findet man Steinbeizkasten , die

aus sanrebestandigen Steinplatten zusammen- 
gefiig t werden. D ie D icke der P la tten  betragt 
2 0 0  bis 2 5 0  mm. D ie Steinplatten haben an 
den S tellen , wo sie zusam menstoBen, eine Nut, 
in w elche eine Grummistange g e leg t w ird, worauf 
die P la tten  mit Schrauben stark zusammen- 
gezogen  w erden. D ie Fngen werden sodann 
mit Scliw efel oder noch besser mit einem Ge- 
misch von Schw efel und pulrerisiertem  Glas 
ausgegossen . E in TJebelstand der S teinbeiz
kasten is t der, daB sie sekr le iclit springen und 
dann unbrauchbar sind. E s werden daher selir 
oft aus B le i gegossene B eizkasten  mit einer 
W andstarke von 3 5  bis 4 0  mm verw endet. 
D iese springen zw ar n ich t, deformieren sich  
aber mit der Zeit trotz der Spangen, mit denen 
sie armiert s in d ; obschon man sie  einigem al 
w ieder geradericliten kann, so bekommen sie 
doch an diesen Stellen  Spriinge und miissen 
dann um gegossen werden. B ei derlei K asten  
machen sich auch die GuBfełiler sehr unangenehm  
fiih lbar, dazu kommt noch bei den fiir die 
Zinkerei bestim m ten, die sehr groGe Abmessun-

gen haben, das bedeutende Gewicht. Man ver- 
w endet deshalb bei diesen K asten H olz, w elclies 
mit 5 bis 8  mm starkem  B leib lech  ausgefiittert 
wird. B leib lech  is t  bedeutend w iderstandsfiihiger  
ais gegossenes B le i , und M aterialfehler sind 
sehr selten , da sich unreines B le i n icht w alzen  
lafit. D as B leib lech  w ird zusam m engelotet, da- 
bei is t  es vorteilhaft, auf den Boden einen  
saurefesten Stein  zu geben und die Seiten  
inw endig mit P fosten  zu b elegen , damit das 
diinne B leib lech  durch die B eizstangen  n icht 
darchgestoBen wird. E in so eingerichteter B e iz 
kasten halt andertkalb bis zw ei Jahre, dann 
w irft das B leiblech m eist von innen F alten . B e-  

kommt es R isse, so sind  
diese durch V erloten auszu- 
bessern. In der R egel wird  
aber das Holz auch morscli 
und der K asten  is t  nicht 
mehr zu verw enden. Aus 
diesem  Grunde werden in  
manchen Fabriken direkt 
H olzbeizkisten  benutzt, die 
nicht mit B leib lech  gefiittert 
w erden; sie halten zw ar  
kiirzere Z eit, sind aber 
billi ger.

Um nicht m it morsch- 
werdendem H olze zu tun zu  
haben und der Deform ation  
auch abzu lielfen , benutze  
ich die in Abbilclung 6 ge- 
zeichneten B eizk asten . D er 
bedeutend diinner gegossene  
(25  mm W andstarke) oder 
aus 8 mm B leib lech  gelotete  
B leikasten  bekommt eine 
Eisenarm ierung aus 10 mm 

starkem  E isenb lech , w elche gu t m it T eer ge- 
striehen wird. D iese  Arm ierung is t an vier  
W inkeleisen  angeschraubt, so daB der eventuell 
besclńidigte T eil le ich t auszuw echseln  ist. Da 
die Arm ierung n icht dicht ist, so sieh t man 
sofort, wenn der B leikasten  beschadigt is t;  in  
diesem F a lle  wird der betreffende T e il der 
Armatur abgenommen, der RiB verlotet und das 
Blech w ieder zuriickgoschraubt. Der Boden steht 
auf W in k ele isen ; auch hier kommt ein saure- 
fester Stein  herein, sow ie eine innere Scliutz- 
wand aus B rettern.

Ueber dem B eizk esse l befindet sich eine  
Schutzhaube aus 2 mm starkem  B lech  (E isen  
mit T eer gestrichen), um die B eizdam pfe, be- 
sonders den Schw efelw asserstoff, aufzufangen. 
Sie liat einen aufklappbaren D eckel, durch w elchen  
die B leche in die B eize  g e ste llt  werden konnen. 
Nachdem dies geschelien  is t, w ird der D eckel 
gesch lossen  und die B eizstan ge durch die lang- 
lichen Oeffinmgen a eingeffihrt. Das Rohr b, 
w elches mit einer E sse oder V entilator in Ver- 
bindung steh t, saugt die Dampfe und Gase ab.

Abbildung G. 

Beizkasten nack Clement.
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D abei ist es vorteilhaft, iu dem unteren K anał c 
W asser zu halten  oder nocli besser W asser ein- 
zuspritzen, so daB sieli der Schw efel w asserstoff 
mit diesent verbindet. W enn diese Schutzhaube mit 
Teer gut gestrichen w ird, so M it  sie jahrelang. 
Mit solclien B eizkasten  kiinnen zw ei Mann in 
einer Sehicht 4 0 0 0  b is 5 0 0 0 k g  B leche beizen . Der 
E isenverlust betriigt 3 bis 4^2 <?o, je  nach der 
R einlieit der verw endeten B le c h e ; der Scliw efel- 
saureverbrauch beliluft sich auf etw a 10 bis 
12 kg  fiir 100  k g  verzinktes B lech.

E ine sehr unangenelim e Erscheinung beim  
B eizen  der B leche bilden die sich manchmal 
entw ickelnden B l a s e n .  GroBe B lasen  geben na- 
tiirlich AusschuBware. D ie B lasen entw ickeln  
sich, w ie gesagt, beim B eizen  und sind manchmal 
sofort sichtbar, manchmal aber kommen sie erst 
beim V erzhinen oder V erzinken zum Y orschein. 
Sind sie unm ittelbar nach dem B eizen  sichtbar, 
so werden dio B leche sofort ausgeschieden, da 
die groBen B lasen  manchmal feine R isse haben, 
durch w elche sie  spater m it W asser gefiillt 
werden, w as beim D urchgang durch das ge- 
schm olzene M etali zu gefilhrliclien E splosionen  
AnlaB geben kann.

AuBer diesen groBen B lasen  kommen aber 
auch nocli k leinere, yon 2 b is 4  mm Durch- 
m esser, vor, oder auch ganz kleine Erhebungen  
m it einem D urchm esser von 0 ,1  bis 0 ,5  mm. 
In den Zinnereien werdeu B leche m it B lasen  
von etw a 2 bis 4  mm D urchm esser a is grob- 
griesige, solche m it B lasen  von etw a 0 ,1  bis
2 mm Durchm esser ais fe in griesige  B leche be- 
zeichnet. In der Zinkerei yerderben diese 
griesartigen  B lasen die blum ige OberfHlche der 
W are, man bekommt ein rauhes, schm utzigw eiBes 
B lech, w elches iiberdies leicht bricht und das 
F alzen  und P ressen  niclit aushalt.

D iese E rscheinung wurde friiher vielfach  dem 
fehlerhaften B eizen  zugeschrieben, besonders oft 
liorte man die Behauptung, daB eine zu starkę 
und heiBe B eize B lasen  ziehe. W ieder andere 
beliaupteten, der A rsengelialt der Schw efelsłlure 
sei die U rsache, da er das E ntw ickeln  von 
freiem W asserstoff begiinstige. Um diese F rage  
zu entsclieiden, lieB ich langer a is ein Jahr 
keine andere a is ganz arsenfreie Saure be- 
nutzen, und ich kann je tz t  behaupten, daB die 
Ursache der B lasenbildung n i c h t  im A rsengelialt 
der Saure zu suchen ist. Ein groBerer Arsen- 
geh a lt der Saure macht diese allerdings fiir B eiz- 
zw ecke unvenvendbar, w eil eine derartige Saure 
die B leche nicht gu t angreift, es bilden sich 
Schuppen, w elche beim spateren Y erfahren ab- 
fallen, und die Bleche bekommen unverzinnte  
Stellen; auf die B lasen - und Griesbildung aber hat 
der A rsengehalt keinen merkbaren EinfluB.

E d w a r d  F . L a w  h ie lt in einer Versam m lung  
des „Iron and S teel In stitu te“ einen V ortrag,*

* „Journal of tlie Iron and Steel Institute“ 1906
I. Bd. S. 139 bis 160.

in w elchem  er b ew ies, daB die Ursache der 
B lasenbildung die im FluB eisen befindlichen  
Oxyde sind. In den B eizkasten  bildet sich  
W asserstoff, w elclier durch die diinne E isenschicht 
in das B lech dringt und die dort verstreuten  
Oxyde unter B ildung von D am pf reduziert. 
D a das M olekularvolumen des Dam pfes groBer is t  
ais jen es des W asserstoffes, so kann der D am pf 
nicht durch die Poren des E isens entw eichen, 
da er aber in dem Raume, w elchen das Oxyd 
einnim m t, keinen geniigenden P la tz  findet, so 
bilden sich B lasen . D ieser chem ische V organg  
verursacht bei harten Stalilsorten  [0 ,8%  C.] 
auch manchmal Briiche wahrend des B eizens.

Man m ag die obige Anschauung fiir richtig  
halten oder nicht, so bew eist der erw ahnte Vor- 
trag immerhin, daB die B lasenbildung M aterial- 
fehler zur Ursache hat; wenn man auch durch 
B eizen  kein sclileclites M ateriał wieder gut rnachen 
kann, so is t es docli immerhin w ich tig  zu w issen, 
w ie man ein solches M ateriał beizen niuB, um 
w om oglich wTenig  AusschuB dabei zu bekommen.

Zur Durchfiihrung solcher Y ersuche e ign et 
sich die Beizm ethode in der Zinnerei sehr gut. 
N ach der Schw arzbeize m it darauf folgendem  
Gliihen sieht man schon bei manchen T afeln  die 
G riesbildung. Mit diesen T afeln , w elche sonst 
vom w eiteren Verfahren ausgesclilossen  werden, 
wurden nun die V ersuche a n g este llt ; es war 
dabei gew iB , daB b lasiges M ateriał zur Unter- 
sucliung kam. E s se i h ier nocli bem erkt, daB 
auBer diesen ausgeschiedenen T afeln , bei denen 
man den Gries schon m it freiem  Auge sali, auch 
die anderen T afeln , an denen gar nichts zu 
bemerken w ar, in der Zinnerei noch v ie l gr ie s ig e  
T afeln  ergaben.

D ie ausgeschiedenen b lasigen  T afeln  wurden  
w ie die anderen dressiert und in einem kleinen  
B eizk asten  fiir sich g eb eizt. D ie B eize  wurde 
dabei w ie fo lg t zusam m engestellt:

60 1 W asser 10 1 Scłrwcfelsuure 18° Baumó 
Go 1 10 1 „ 17°
65 1 8 1 „ 16°
65 1 7 1 „ 14°
65 1 6 1 ,  11°

D ie B eize  wurde drei Stunden lang rafłiniert, 
indem ungebeiztes B lech  liineingegeben w urde, 
damit die Saure dann das polierte angriff; 
nach dem R affinieren wurde mit dem B eizen  
in niedriger Tem peratur —  m eist unter 4 0 °  C. —  
begonnen, nach Abm essen der Baum egrade wurde 
die Tem peratur durch D am pf auf 40  bis 5 0 °  C-, 
dann auf 5 0  bis 60° C., 70  b is 8 0 °  C. und  
endlich 8 0  bis 9 0 °  C. erlioht. B ei jeder  
Tem peratur wurden mehrere T afeln  geb eizt und  
verzinnt und die durch das E instrom en von  
W asserdam pf verdiinnte D ichte der B e ize  m it 
dem Araom eter bestim m t.

D ie gefundenen E rgebnisse sind in der nach- 
stelienden T abelle zusam m engestellt. D ie le tz te  
yertikale und horizontale Reihe g ib t die addierten
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P rozente auf hundert bezogen an. 
Aus der le tz ten  vertikalen  R eihe ist 
ersich tlich . daB zum B eisp iel vou  
allen bei 9° Baume gebeizten  T afeln  
3°/o  gu t w aren, 32  °/o feinen Gries 
und 65°/o  groben Gries ergaben; aus 
der untersten horizontalen R eihe sielit 
man, daB von allen bei 40  bis 5 0 °  C. 
gebeizten  T afeln  12%  gute, 3 7 %  
fe in griesige und 51°/o grobgriesige  
erhalten worden sind.

B ei den T afeln , bei w elchen ais 
Art der V erzinnung „schw arz11 an- 
gegebeu ist, bedeutet dies, dafi sich  
die Tafeln nicht rein verzinnen  
lieBen, sie waren also nicht gehorig  
geb eizt und zeigten  trotzdem  grobeu  
Gries bis zu 7 5 ° jo. D ie  V ersuche  
ergaben, daB die besten E rgebnisse  
bei 13° Baumó und Tem peraturen  
um 8 0 °  C. herum zu erreichen sind, 
w eil die B eizdauer kurz is t ,  bloB 
eine M inutę; in so kurzer Zeit wird  
w ahrscheinlich die erw&hnte Reduk- 
tion der Oxyde noch nicht statt-  
finden. B ei groBerer D ichte der Silure 
wird sich w ahrscheinlich w ieder za  
vie l W asserstoff b ilden , dalier die 
schlechten R esultate.

E ine B eize von 1 3 °  Baume be- 
steht ungefahr aus 9 ,7  °/o Schw efel- 
silure und 9 0 ,3  °/o W asser, wiihrend  
normal die W eiBbeizen etw a 5 °/o 
Schw efelsiiuregehalt zu haben pfle- 
gen. D a , w ie bereits eingangs er- 
w alint w urde, die W eiB beize beim  
B etrieb nie ganz aus frischer Silure 
und W asser besteh t, sondern ein  
D ritte l von der alten L an ge, die 
schon V itriol enthalt, zuriickgelassen  
w ird, so entspricht dies bei dem 
B etriebe einer B eize von etw a 2 2 0 B. 
E s is t  also im allgem einen vorteil- 
h aft, die B eizdauer zu verkiirzen  
und, wenn sich B lasenbildung ze ig t, 
die B eize  noch scharfer und heiBer 
zu machen, damit die B leche in einer 
Minutę fertiggebeizt werden konnen. 
D as beschriebene Yerfahren hat sich  
sow ohl beim V erzinnen w ie auch 
beim Verzinken im B etriebe bewahrt. 
Standig mit einer so scharfen und 
heiBen Saure zu arbeiten, is t  uu- 
angenehm, da der B eizer  sehr vor- 
sich tig  sein  muB, um die B leche  
nicht zu iiberbeizen, in welchem  
F alle  sie den D ressierglanz ein- 
buBen; auBerdem is t auch die groBe 
Dampf- uud G asentw icklung der Ge- 
sundheit schadlich.



U ntersuchung der Biegbarkeit von Drahten.
Yon A d o l p h  S c h u c h a r t  d. A elt. in D usseldorf.

Die B iegbarkeit eines D rahtes kann nach der 
A nzalil B ieguugen beurteilt werden, w elche 

er aushalt, wenn er um eine abgerundete K aute 
gebogen wird. S ic hangt ab: 1. vou dem B ie- 
gungsdurcbm esser, 2. von der D icke des Drahtes 
und 3. von der Giite des M aterials. Im folgen- 
den sind nur E i s e n  drilhte beriicksichtigt.

E s drangen sieli nun die Fragen auf: In 
w elcher W eise hilngt die Zahl der B ieguugen  
von dem Biegungsdurckm esser, in  w elcher W eise  
von der D icke der D rahte und w ie von der 
G iite des M aterials ab ? Ihre Beantw ortung ist 
nicht nur interessant, sondern auch fiir die Ver- 
wendung der D rahte von W ich tigk eit; denn es 
iibertragen sich die E igenscbaften  derselben auf 
die der D ralitseile , w elche lieute die mannig- 
fachsten Anwendungen bei K raftleitungen, Hebe- 
zeugen , in B ergw erksbetrieben usw . finden. Hier- 
bei gehen die Seile in den allerm eisten F allen  
uicht durch den Zug, also durch zu geringe ab- 
solu te F estig k e it, oder durch Nebeneiniliisse, z . B. 
StoB und D ruck, sondern durch Brechen der ein- 
zelnen  D rahte in folge der sich unendlich oft 
w iederholenden B iegung zugrunde. Man hat 
deshalb aucli Y orschriften fiir die A nzalil der 
B iegungen gegeben, w elche Drahte aushalten  
miissen oline zu brechen, aber system atische V er- 
suclie zur B eantw ortung der obigen Fragen finde 
ich  nirgends. E s stehen ihnen allerdings erhebliche 
Schw ierigkeiten  entgegen. D iese beruhen zu- 
naclist auf der Ungleichm aBigkeit der D rahte, die 
besonders bei w eichen und diinnen D rahten auf- 
tr itt . Sind sie z. B . nur im geringsten  ungleich  
ausgegliih t, so zeigen  sie abweichende F estigk eits-

* W ir haben don obigon Ausfuhrungen um so 
lieber Raum gewahrt, ais dio darin behaudeite Frage  
fur dio Praxis yon W ichtigkeit ist. Leidor erstrecken 
sich dio Yersuche des H erm  Yerfassers wogen Mangels 
an passendem Materiał nur auf weiehe und harte 
MuBeisendrahto. Ohwohl sich dio letzteren wahr- 
acheinlich bei der Biegung iihnlich yerhalton durften, 
wio S t a h l d r a h t o ,  sn waro eine Ausdehnung der 
Yersuche auf harte Stahldrahte sehr wiiuschenswort, 
da dio Seilindustrie und andere Fabrikationen fur 
diese zuletzt genannten Untersuchungen ganz beson- 
deres Interesse haben. Damit wilrde auch die Z a h l  
d e r  Y e r s u c h e ,  dio wir an sich bei don yorliogcn- 
den Yersachen fiir zu goring halten, entsprochend or- 
Jioht werden, um dio von dom Herrn Yerfassor aut- 
gesteliten weitgehenden Gesetze zu bestatigen.

Dor in Abbildung 4 dargestellto Biegoapparat ist 
fiir wissonschaftlicho Untersuchungen brauchbar. Wio 
wir in Erfahrung gebracht haben, sind Beton in 
mehreren Betrieben Biegeapparato in Gebrauch, bei 
denen dio schriige Stellung der Klemmbackan ver- 
mieden wird. D ie Backen stehen aiso bei diesen 
neueren Konstruktionen in jodem Falle parallel, so 
daS der vom Herrn Yerfassor in dieser Richtung ge- 
rugte Uebelstand beseitigt ist. Die Redaktion.

eigenschaften. Auch macht sich bei den Versuchen  
nocli ein anderer Uebelstaud bemerklich. D ie D rahte  
werden bei der H erstellung durch das Zieheu und 
das nachfolgende A usgliihen faserig  und erleiden, 
wenn sie bei den B iegungsversuchen hunderte 
Małe hin und her gebogen werden, auch nocli 
eine Yerdrehung, durch w elche die richtigen  
B iegungszahlen  verdunkelt werden. E s miissen, 
um eine ziem licli r ich tige  D urchsclm ittszahl zu 
erreichen, eiue groBere A nzalil Y ersuche ge- 
macht werden. Ich gestehe, daB ich mir dieser 
Um stande auch nicht genugend bewuBt w ar und 
fast nocli zu w enige Y ersuche ausfiihrte.

D ie  V e r s u c h s v o r r i c h t u n g e n .  E ine an
dere Sckw ierigkeit verursachte bisher die zur V er- 
fiigung s t e h e n d e P r i i f u n g s v o r r ic h t u n g .  Sie ist 
etw as verśchieden koustruiert, 
aber immer w ird der D raht 
durch das Loch eines B olzens  
g esteck t, w elcher durch einen  
H ebel hin und her bew egt 
w ird. D ie V erschiedenheit der 
K onstruktion beruht nur auf 
der abweichenden G estalt der 
B a c k e n ,  zw ischen w elche 
der D raht geklem m t wird.

F ast allgem ein gebraucli- 
licli is t  die K onstruktion, dereń 
Backen in Abbildung 1 dar- 
g este llt sind. D ie B acke a 
lieg t fest, und b w ird m ittels SchomatischeDar- 
eines E szen ters daran gepreBt. ste'lunD (,cr 3etzt 
Einfach und bequem is t  das nbliohen Prufungs- 
w olil, aber fehlerhaft. D ie yorrichtung.
Vorrichtung soli fiir Driihte 
von 1 l j i  bis 3 mm D icke benutzt w erden , die 
B acken stehen also in lceinem F alle  parallel 
und kneifen den D raht beim P unkt c, unm ittel- 
bar an der B ruchstelle, mehr oder w eniger ein; 
es entsteht eine V erletzu ng des D rah tes, die 
um so w esentlicher is t ,  ais die B acken nocli 
mit _F eilliiebu versehen sind. E r w ird auch 
noch , w ie man sa g t , „kurz gefaB t“ , die fiir 
die B iegung erforderliche Ausdehnung der Fasern  
wird yerhindert, und die Zahl der B iegungen, 
w elche der V ersuch ergibt, is t  v iel zu niedrig. 
J e  dicker der D raht ist, um so w euiger macht 
sich natiirlich der F eliler geltend; er is t aber 
immer da.

D ie folgende Zusam m enstellung g ib t eine 
U ebersicht iiber die Zahl der B iegungen, die an 
denselben D rahtstiicken erz ie lt wurden, einmal 
in dem oben besehriebenen Apparat (I) probiert, 
das andere Mai in einem (II), der spater be- 
schrieben werden wird.

&t.u.E.166 

Abbildung 1.
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Dickc

ram

Zahl der Blegungcn 
l)is zum IJruch
I II

Leicht gc- 
driickt

I

U ngegliihter ( 
D ra h t j

G c g liih te r / 
D ra h t (

2,02
1,48
0,97
3,09
2,33

6'/2 7 ’/» 
8s/ 4 9'/s 

10V2 1572  
63/i  83/i 

14 15

1 l3/4 l l 3/4
19 i9 y 2 
497= 52 
U  U
20 17

11 12 
2 1 7 , 2 2 7 0

D ie U nterschiede zw ischen den Zahlen unter 
I und II  sind sehr erheblicli. D a(3 die Ein- 
kerbung beim Apparate I daran schuld is t, wird 
auch dadurch bew iesen, daB man mit dcm D ruck, 
den man beim Einspannen anwendet, die Bruch- 
biegungszalilen iindern kann. So entstanden die 
Zahlen der letztcn  Reilie durch m oglichst vor- 
sich tiges E inspannen; sie sind bis 40  %  hoher 
ais die bei der g e w ć i h n l i c h e n  Behandiung des 
Apparates erhaltenen. D i e  E r g e b n i s s e  de s  
A p p a r a t e s  I  h t t n g e n  a l s o  a u c h  v o n  d e r  

u n k o n  t r o l l i  er .,b ar  en  
W i l l k i i r  d os  b e d i e n e n -  
d e n  A r  b e i  t e r  s a b ,  
w a s  n a t i i r l i c h  n i c h t  
s e i n  da r f .

D ie F eh ler , welche 
durch die schrilge Stel- 
lung der bew eglichen  
B acke entstehen, kijnnen 
vermieden werden, indem 
man sie parallel stellt. 
Aber der Apparat besitzt  
dann noch einen andern, 
nicht zu beseitigenden  
M angel. D ie D ranie w er

den nicht genau um die Ruiuluug der Backen 
g e le g t , bei den w eichsten am w enigsten; sie 
legen  sich haufig iiberhaupt nicht an, sondern 
bleiben, mehr oder w eniger krumm, wie Ab
bildung 2 ze ig t, von  den B acken entfernt. D ies 
is t  nicht nur bei den dunnen Drahten von l l /4 
bis 2 mm der F ali, sondern auch bei den dickeren. 
Driihte von 3 mm legt.en sich erst bei der zehnten  
B iegung ziem lich an. Solche Versuche sind natiir- 
lich zw eck los. D ieser F eh ler is t mit der „Durch- 
steck “-K onstruktion irnmer verbunden, w eil der 
Hebel nicht klein genug gem acht werden kann, 
um die Gewahr zu sichern, daB die D ralite a b 
s o l u t  g e n a u  um die B acken g e leg t werden. 
Und dies is t in der P raxis und erst recht 
bei w issenschaftlichen Versuchen unbedingt er- 
forderlich. S ta tt mit Klemm b a c k e n  wird die 
Konstruktion I auch mit K l e m m w e l l e n  aus- 
gefiihrt. E inen solchen Apparat habe ich nicht 
ausprobiert, ich kann mir jedoch nicht denken, 
daB er b e i d e  F ehler verm eidet.

D ie Yorrichtung II , mit der ich die spater 
angegebenen Yersuche ausfiihrte, hat mit der 
vorigen  nichts zu tun. D ie Klemmbacken stelien  
parallel, und der D raht wird ohne Feilhau ge-

halten (Abbildung 3). E ine der B acken kann 
durch eine Stellschraube B  (Abbildung 4) ver- 
schoben werden. C und D sind breite, m it 
R ollen versehene Schaufeln, w elche derartig  
konstruiert sind, daB der D raht nicht seitlich  
ausweichen kann. S ie sind um die Achsen E
drehbar und mit Schenkeln F  und G versehen. 
W enn sie m ittels des Hand- 
hebels B um denD rehpunktH  
bew egt werden, so beginnt 
zunachst die Scliatifel rechts 
m it ihrem Ende die Probe 
bis um etw a 4 5 °  zu biegen, 
dann fo lg t die R olle und 
le g t  sie durch den rollen- 
den Druck genau um die
Rundung der B acke. Beide 
Schaufeln gleiten  dann iiber 
die Probe h in w eg , w orauf 
die B ew egung des H ebels nach links erfo lgt. D ie  
linkę Schaufel greift dann unter die Probe, hebt 
sie bis zur senkrechten S tellung und b iegt sie  
dann genau um die linkę B acke. D ie R ollen  
wiirden sich durch den W iderstand der Probe 
heben, wenn nicht die Schenkel F  und G vor-
handen wiiren, die sich gegen  zw ei E xzenter J
und K  legen . D iese sind auf einer A chse be- 
fe s t ig t , w elche  
m ittels eines 
H ebels L  um 
1 8 0  0 gedreht 
werden kann.
E r trag t am 
Ende eine S te ll
schraube, dereń 
S p itzeinL ocher  
der Scheibe M 
gre ift und da
durch die Exzen- 
terachse fest- 
halt. E s is t r e r -  
stan d lich , daB 
durch die D re- 
hung der Exzen- 
teraclise, nach 
A uslosung der 
Stellschraube, Anordnung des zu den Yersuchen 

die Schaufelrol- benutzten Priifungsapparates. 
len le ich t der
Dicke der Probe entsprechend e in geste llt werden 
konnen. Dam it nun diese, die Probe, nicht unm ittel- 
bar an der Bruchstelle beriihrt werden kann, is t  
die Oberflache N  des Korpers A nicht nach einem 
K reisbogen, sondern gerade gebildet. AuBerdem  
ste llt  man die E xzenter so ein, daB die R ollen  
noch 2 bis 8 mm hoher iiber den D raht g leiten , 
ais Abbildung 4 ze ig t. D ie Probe w ird dann 
noch kurz genug gefaB t und genau um die 
Backen g e leg t , die ausw echselbar sind. Fiir 
die folgenden Y ersuche habe ich solche mit

Abbildung 2.

st.u.£.m. 

Abbildung 3.

Abbildung 4.



1. Juli 1908. Untersuchung der B iegbarkeit von Drahten. Stalli and Eisen. 947

2, ó. 7*/* und 9 , 92  mm Radius benutzt. D ie  
Proben werden, w egen der Abflachung N  des 
Korpers A , genau «m 180° g eb o g en ; jede B iegung  
um 1 8 0 °  is t e i n e  B iegung, die erste B iegung  
betrJLgt nur 90° und is t nur eine halbe.

Zur system atischen U ntersuchung der B iegungs- 
gesetze  habe ich nur ungegluhte, also blankę 
und w eich gegliih te F l u B  e i s e n d r i i h t e  gew ohn- 
licher Giite aus Thom as- und M artinmaterial 
benutzt. D ie ersteren sollen absolute F estigkeiten  
yon 64 bis 83 kg|qmm , und die letzteren  von 
35 bis 41 kg/qmm besitzen ; ich habe diese nicht 
selbst bestimm t und, w eil sie bei den Rechnungen  
auch nicht benutzt werden, fortgelassen , was 
auch deshaib richtiger is t , w eil sie nur durch 
e i n z e l n e  V ersuche erm ittelt wurden.

D ie B iegungsversuche wurden alle bei 12 
bis 15° R . ausgefiibrt. D ie Schw ierigkeit lag  
bei ihnen in der Beobaclitung des B ruchzeit- 
punktes der dickeren D rilhte, die nur w enige  
B iegungen aushielten. W ar bei diesen die Beob- 
achtung nur um 1/i  B iegung unrichtig, so macht 
dies prozentual sehr v ie l aus. D ieser Umstand 
is t  fiir den Radius von 2 mm so erheblich, daB 
ich die Zahl der B iegungen der dickeren Drilhte

von 3 bis 6 mm um diesen Radius m it einem  
F ragezeiclien  yersehen muBte. Ich halte das auch 
fiir notig, w eil ihre B iegung um einen so kleinen  
Radius iiberhaupt Bedenken erregt. D ie A us- 
dehnung der fiuBersten F aser betriige fiir 3 mm 
dickenD raht schon 43°/o der urspriinglichen Litnge 
und sie muB deshaib g l e i c h  reiBen; der vo ll-  
stiindige Bruch wird dann nur nocli durch den Zu- 
sammenliang der inneren Fasern yermieden. D ies 
m acht dieB eobachtung unzuyerlilssig. D azu kommt, 
daB die Probe mit Bac.ken von 2 mm zu kurz 
gefafit w ird, w as die Dehnung der Fasern hindert 
und die Bruclibiegungszahl ungunstig  beeiniluBt. 
D ieser Umstand is t  besonders fiir die harten  
D rilhte schildlich.

D i e  Y e r s u c h e .  Im folgenden bedeutet:

o die Drahtdicke;

2 R den Durchmesser der Backenabrundung;

Z die Zalil der Biegungen bis zum Yollstaiidigen 
Bruch;

dZ die durchschnittliche Biegungszabl;

A die groBte Abweichung der lioclisten oder nie- 
drigsten Biegungszabl von d Z in 1’rozenten von 
dieser.

Materiał
U n g o g l i ih t e  b la n k ę  E is e n d r i ih t e

'A 2 li = 4 mm 2 R = 10 mm S I t  = 15 mm 2 R  =  19,84 mm

z dZ A Z dZ A Z dZ A Z dZ A

1 Martin . . 0,97 11,5
12

12
12 12 0 65 64 64,5 0 130 135 132 0 216 220 

210 232 219,5 6

0
n • • 1,97 5,75 6 6 0 14 14,5 

14,75 14,5 0 25 24 24,5 0
35,5 32,5 

35 35 
40

35,4 13

3 Thomas . . 3,06 1,3
2,1

1,3
1,2

2

1,44 46 5 4,8 
5 5 0 8,5 8 

8 8,2 0 11 10 
10 10,75 10,5 2

W e i c h e ,  g e g l i i h t e E i s e n d r i i h t e

4 Martin . . 0,97 18
17

18
19 18 6

S I
72 66,5 
74

67 9 165 179 
163 169 7 230 275 

277 260 11

6 » * * 1,96 9.5
9.5

9,5 9,5 0 19 19 
1S 18 18,5 2

32.5
35.5
29.5

32,5 9
50 61 
50 42,5 

54,5 44,5
50 22

5 „  . . 1,50 9.5
9.5

9,5 9,5 0 29 27 
29 28 3

55,5
52
55

54 4 100 100
84 85 92 9

7 Thomas . . 3,07 3,75 3,75 5 0 9 10 
10,5 10 10 15 15,5 

15,75 15,5 3 22 21,5 
20 21,3 6

8 Martin . . 3,95 4 3,75
5

3,9 0 10,5 10 10,25 2
16,75
16,7
17,5

17 3
19.5 
22,75
22.5

22 11

9 n . . 4,95 3 2,5
p

2,75 8 7,9 7,9 7,9 0
13 12,6

11.5
12.5

12,4 8
15,75 
14,5 

15 16
15,5 7

10 6,02 2

2

•>
2

25

p

2,1 7
o,5 5,5

5.75
5.75

5,7 0
8,5 7 

9,5 
8,75

8,5 16 11,75
12,5 12 4

D ie A bweichuugen der zusam m engehorigen B ie- 
gungszahlen roneinander sind nicht grofler ais bei 
anderen F estigk e itśyersu ch en ; bei den gegliihten  
Drahten sind sie groBer ais bei den ungegliihten.

Ich komme je tz t  zur B eantw ortung der ersten  
F ra g e: W i e v e r h a l t e n  s i c h  d i e B i e g u n g s -  
z a h l e n  d Z  d e s s e l b e n  D r a h t e s  u m  v e r -  
s c h i e d e n e  D u r c h m e s s e r ?
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I. B e r e c h n u n g  ile s  u n g e g l i i h t e n  D r a h t e s  
v o n  0, 97 ram D i c k e .

D ie Versuclie ergaben dZ  =  12; 64, 5;  132 
und 2 19 , 5 ,  wofiir 2 2 0  e in gesetzt wird. D ie 
B iegungen erfolgten  um die Durchraesser der 
neutralen F aser:

2 I i - | - o =  4 
2 R  +  o =  10 
2 R 4 - o =  15

0,97 =  4,97 mm
0,97 =  10,97 ,,
0,97 =  15,97 „

2 R +  8 =  19,84 +  0,97 = 2 0 ,8 1  „

In Abbildung 5 sind die W erte fiir d Z auf 
der horizontalen und die Biegungsdurchm esser 
auf der senkrechten A chse aufgetragen. D er 
D eutlichkeit w egen is t fur e i n e  B iegung ais

genau decken wird, so benutze ich zum zw eiteu  
die Punkte II  und IV und erm ittele dafiir p2. 
D as M ittel aus pt und p2 ergibt den Param eter p 
fiir d ie  Parabel, bei der alle v ier P unkte zur 
gleiclien Geltung gekommen sind. M ittels p 
kann ich m it der A bszisse j e d e s P u n k t e s  I  bis 
IV  die L age des Scheitelpunktes erm itteln. Um 
allen v ier Punkten gerecht zu werden, be- 
stimme ich die L age fiir jeden P unkt und 
nehme daraus das M ittel. D ie Ordinaten, w elche  
sich aus den Einzelrechnungen fiir P unkt I 
ergeben, nemie ich y t, y Io (y l2 heiB t: die Ordi- 
nate yon P unkt I, w elche aus Punkt II be- 
reclm et is t), y l3 und y l4 und das M ittel aus

E inlieit 2 mm und fiir e in  M illimeter der B ie- ihnen y.

Abbildung 5, 6 und 7 (von links nach rechts geziiblt). 

Yersuche mit ungegliihten Driihten.

gungsdurchm esser ais Einheit 10 mm geuommen 
worden. Alsdann entsprechen den durch die 
Versuclie erm ittelten obigen B iegungszahlen die 
P unkte: I, II, III und IV .

S ie  l i e g e n  s e l ir  a n n i t h e r n d  a u f  e i n e r  
P a r a b e l ,  d e r e ń  S c h e i t e l  d i e  s e n k r e c h t e  
A c h s e  b e r i ih r t .  W enn dies w irklich der P all 
ist, so miissen die Punkte I bis IV  der Gleichung  
y 2 =  p x entsprechen. F iir x diirfen d ieB iegungs- 
zalilen e in gesetzt werden, fu r y  jedoch nicht oline 
w eiteres die Biegungsdurchm esser, w eil es durcli- 
aus n icht sicher, sogar nicht mai wahrscheinlich  
is t, daB der Scheitelpunkt der Parabel mit dem 
Nullpunkto der Biegungsdurchm esser zusammen- 
fa l l t ; in der Gleichung der P arabel sind also p 
und y  Unbekannte, zu dereń Bestimmung man zw ei 
beliebige Yersuchspunkte benutzen kann. Ich w ahle 
zunitchst I und III und erm ittele dafiir den P ara
meter P[. W eil die mit diesem berechenbare 
Parabel wahrscheinlich alle v ier Punkte nicht

Fiir die ersten sieben Driilite sind die Rech- 
nungen in  solcher W eise durchgefiihrt, fiir die 
anderen w ar es nicht m oglich, w eil von ihnen  
nur drei Versuchspunkte bekannt sind. E s wird  
hier geniigen , die Reclm ung nur fiir e in  en  D raht 
zu yerfolgen  und fiir die anderen die E rgebnisse  
m itzuteilen.

. A lle  Zalilen miissen in M illimetern ausgedriickt 
w erden, also is t zu setzen  fiir

d Z =  24 129 264 440
2 R -j-o  =  49,7 109,7 159,7 208.

D ie Ordinaten fiir dio vier Punkte sind: yr y t +  60 
y t +  110 y ,  +  158,3.

1. y x2 =  p i 24
2. (y ( +  110")3 =  p i 264. Aua bciden folgt:
3. 240 p i — 1078 V " p i =  12 100. Die Auflosung 

dieser Gleichung ergibt:

4. p ,  =  r .1-° :I5 +  1̂ = 9 4 ,0 9 .L 480 “  Y 240 ^  V 480 / J
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E r m i t t l u n g  v o n  p 2 f u r  d io  P u n k t e  II u n d  IV.
Die Ordinate fur Punkt II ist y n  und die fiir 

Punkt IV  ist dann y jj-f-9 8 ,3 .

L T ii2 =  P-' 129
2- (y 11 +  98,3)2 =  pa 440
3. 311 ps — 2233 ^ p a  =  9663

/2 2 3 3 \-  ~ |' __
\ 622/ J=  f e  +  - | / ^  +L 622

pi +  pa 94,1 -(-105

105

2 2 
Zur F estlegu n g  des Scheitelpunktes 

Parabel bestehen die G leichungen:
- 100 24 vT = 4 9J I

bereclm et worden, um sie ais Schaulinie auf- 
zeichnen zu konnen. D ies is t iu Abbildung 5 
geschehen.

II. B e r e c h n u u g  d e s  u n g e g l i i h t e n  D r a h t e s  
v o n  1,97 mm D u r o h in e s s e r .

=  99,54 =  100 =  10 mm.

der

pa [1058 
~84~84 + |  

9 6 7 +  1043

6 6 3 1 2----- I — 1043 mm«  J
=  1005 oder rund 1000 mm

109,1 +  110,3 +  111.3 +  108,1
y I r 2 =  100 129 ya =  113,5 y l2  =  113,5— 60 =  53,5 
y lr,L’ =  100 264 3-3 =  162,5 v /  =  lG2,5 — 110 =  52,5J I I I  J  ’ * I y
y JV2 =  100 440 yi =  210 yj = 2 1 0  — 158,3 =  51,7.

D as M ittel aus den v ier W erten  is t y  =  51,7  
=  5 ,17 mm. W eil der B iegungsdurchm esser fur 
den P unkt I =  4 , 97 111111 is t, so filllt fiir diesen 
D raht der Scheitel der Parabel fast genau mit 
dem N ullpunkte der B iegungsdurchm esser zu- 
sammen.

Ich w ill je tz t  untersuchen, w ie genau die 
bereclm ete P arabel die v ier Versuchspunkte deckt, 
und fiir diesen Zweck berechne ich ilire A bszissen  
fiir die v ier Biegungsdurchm esser. E s bestehen  
die G leich u n gen :

fu r  I 51,72 =  100 x  x =  26,7
„ II (51,7 +  60)2 =  100 x  x =  125
„ III (51,7 +  HO) 2 =  100 x  x =  261
„ IV  .(51,7 +  158,3)2 =  100 x  x  =  441.
D ies sind M illim eter und w.eil das MaaB fiir 

e i n e  B iegung 2 111111 is t, so ergeben sich die 
B iegungen, die aus d e r  P a r a b e l  berechnet 
sind z u :

13,35 fiir P u n k t I statt der Yersuchsbiegungen =  12 
62,5 „ „ II „ „ ., = 6 4 ,5

130.5 ., ., III „ ., „ = 1 3 2 ,0
220.5 „ „ IV  „ „ „ =  220.

D ie U ebereinstim m ung is t  recht gut. Es sind 
min nocli e in iee andere Punkte der Parabel

=  1 0 9 ,5 =  10,95mm

D er Scheitelpunkt der P arabel lieg t also
1 09 , 5  —  59, 7 =  4 9 ,8  =  4 , 98  mm unter dem 
N ullpunkte der B iegungsdurchm esser.

D ie A bszissen der Parabel fiir die vier  
Biegungsdurchm esser ergeben sich fur: 

I z u l l ,9 o d e r  6 Biegungen statt 6 Yersuchsbiegungen
II „ 28,5 „ 14,25 „ „ 14,5

III,, 48 „ 24,0 „ „ 24,5
IV  „ 71,8 „ 35,9 „ „ 35,5 ,,

D ie U ebereinstim m ung der Reclinung mit den 
Versuclien is t  also fiir diesen D raht v o l l k o m m e n ,  
es liegen  die v ier Versuchspunkte genau in der 
Parabel. D iese is t  nach E rm ittlung ein iger  
anderer A bszissen in Abbildung 6 aufgezeichnet.

III. B e r e c h n u n g  d e s  u n g e g l i i h t e n  D r a h t e s  
v o n  3 ,0 6  mm D i c k e .

A us friiher angegebenen Griinden is t  die 
V ersuchszahl fiir den B iegungsdurchm esser von  
4 mm un zuverlassig  und es sind nur die Punkte
II, II I  und IV  beriicksichtigt. S ie liegen  g e n a u  
auf einer Parabel, dereń Param eter =  4 9 ,0 0  
und dereń Scheitel 8 8 ,4  =  8 ,8 4  mm vom N ull- 
punkt der B iegungsdurchm esser entfernt is t. 
Fiir den P unkt I  ergibt die R echnung 2 ,5  
B iegungen sta tt der 1, 44 V ersuchsbiegungen (Ab
bildung 7). (SchluB folgt.)

Ueber Pressen zum Stauchen von Rohren.
Von Oberingenieur C a r l  W a d a s  in W ien. (N achdruck vcrbotcn.)

| - ^ e i  der H erstellung von Rohren nonnt man 
Stauclien jenen A rbeitsvorgang, bei w elchem  

die W andstilrke von Rohren auf eine gew isse  
Lilnge in kaltem  oder warmem Zustande eine 
Zunahme erfahrt. D ieses Verdicken der Rohr- 
wand gesch ielit vorw iegcnd in zw eite iligen  Ge- 
senken mit ZuliUfenahme eines entsprechend ge- 
form ten D ornes (Abbildung 1). Man verd ickt 
bezw . staucht Rohrenden an, um dieselben mit 
Gewinde yersehen zu konnen und an dieser 
S telle  eine Schwiichung der W and zu verm eiden. 
D ie Zunahme der W andstiirke wird in diesem  
F alle  gleich  der G ew indetiefe und rund ' j -2 bis 
1 mm mehr gefordert, um reines Gewinde zu

erhalten. J e  nachdem die Rolire AuBen- oder 
Innengew inde erhalten, spriclit man von einer 
Stauchung nach innen bezw . nach aufien, w ie  
Abbildung 2 yeranschaulicht.

D as Stauchen beruht auf einer Faltenbildung  
und nachheriger V erscliw ei6ung der F alten , 
weshalb dasselbe im schweiBwarmen Zustande 
vorgenom m en werden muB. J e  groOer die Zu
nahme der W andstiirke gew iinscht w ird, desto  
hoher werden naturgemaB die F alten . D as An- 
stauchen yon Rohrbunden (Abbildung 3) beruht 
auf demselben P rinzip , nur is t  in diesem be- 
sonderen F alle  die Zunahme der W andstarke  
um ein bedeutendes Mafl, m eistens ein Mehr-
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faches der Wandst&rke, jedoch auf eine geringe  
L ange angenoinmen. Abbildung 4 veranschau- 
lieht den A rbeitsvorgang beim Stauchen von Bohr- 
roliren in zw ei G esenken; im dritten Gesenke 
wird, wenn das Rolir A uflengewinde erhalten

Abbildung 1. Yerdicken dor Rohrwand 
im Gesenk m ittels Dorn.

der gezeiehneten  Anordnung die innen liegende  
Stulpdiclitung zu hilufigen A usbesserungen Ver- 
anlassung gibt. D iese P resse eignet sich sehr 
zum Stauchen von Lokom otiy- und Ankerrohren, 
Bordeln von Brauereiroliren, A ufw eiten und B ei-

Jnnen ■ ótauchung

/Ju/ben - Sfouchuny

S tu l.242

Abbildun? 2.

so li, die verdickte S telle  durch B eihalten, ohne 
Yerwendung eines Dornes, nach innen gedruckt.

Zum Bearbeiten von Rohren kleinerer Ab- 
m essungen bis hochstens 5"  ituBerem Durclim. 
(127  mm) benutzt man mit V orliebe die P resse  
nach Abbildung 5, entsprechend den Ausfiih- 
rungen der B a r  o p e r  M a s  c h i n  e n b a u - A . - G .  
in Barop. D as Oeifnen und

J

halten von Bohrrohren bis 5" Durchm esser, 
AufschweiBen von Bunden usw. B ei ent
sprechend groBerer M aulweite des G esenkstiin- 
ders kann diese Anordnung unverilndert zum 
Bearbeiten von Rohren bis 12"  Durchm esser 
V erwendung finden, doch mufi bei gleichem  Zy- 
linderdurchmesser ein Betriebsdruck von 100

SchlieBen der Gesenke wird hy- 
draulisch b e ta tig t, wahrend die 
B ew egung des Stauchdornes m it
tels Friktionsseheiben erfolgt. D er  
Durchm esser des hydraulisehen  
Zylinders batriigt 2 0 0  mm, der 
groBte Hub etw a 2 5 0  mm, der 
normale Betriebsdruck 50 at. Zum 
A ntriebe der Friktionsseheiben  
sind etw a 12 P . S. erforderlicli, 
bei einem Riemenscheibendurcli- 
messer von 70 0  mm und rund 350  
Umdrehungen i. d. Minutę. D ie  
Schraubenspindel is t  dreifachgitngig und erhalt 
eine S teigung von 4" engl. Das Querhaupt, an 
dem einerseits der m ittels K eiles leicht aus- 
wechselbare Dorn b efestig t is t, wird lilngs der 
Verbindungsstangen gefiihrt und erhalt zu diesem  
Behufe naclistellbare L agerschalen.

D ie W irkungsw eise der Friktionsseheiben  
stimmt genau mit jeneu der allerdings vertikal 
angeordneten Sclirauben- und N ietenpressen iiber- 
ein, weshalb von der Beschreibung w olil abge- 
sehen werden kann. Sehr zu empfehlen is t die 
Anordnung eines besonderen R iickzugzylinders  
mit auBenliegenden Stopfbiichsen oder Stulp- 
diclitungen fiir das Oeffnen der Gesenke, da bei

— 1 { 1 
1 ...I  l _

.

i r /

1.6esenk __

r pl u  L—j! ^  ...
sJ

S t.u l.2 4  4.2 . ó e se n k

Abbildung 3. Anstauchen von liohrbunden.

bis 120  at gew ahlt werden. Zum Bearbeiten  
von Rohren groBerer D im ensionen, wo so- 
w ohl zum SchlieBen der G esenke, ais auch 
zur B etatigung des D ornes bedeutende Driicke 
in B etracht komm en, sind rein hydraulisclie 
P ressen  der verschiedensten Bauarten in Y er
wendung. E ine solche P resse , bei w elcher, 
w ie man auf den ersten B liek  erkennt, die 
Anordnung der vertikalen  Zylinder das A uswech- 
seln der Gesenke ungemein er le ich tert, s te llt  
Abbildung 6 dar. A llerd ings muB man bei 
dieser K onstruktion ein schw eres B ett an Stelle  
der Yerbindungsstangen in K auf nehmen, was 
die ersten Anschaftungskosteu nicht unw esentlich
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Abbildung 4, Arbeitsvorgang beim Stauekeu 

von Bohrrohren.

von V orteil ist. Siimtliclie Zylinder sind ruit 
B ezu g  auf Undiclitheiten le ich t zu beaufsichtigen, 
und die Stulpdichtungen rascli zu erneueru. D iese  
P resse  wurde von der F irm a G a n z  & Co.  in 
Budapest fiir das K onigl. U ugarisclie E isenw erk

in Zolyóm -Brózó (Ober- 
Ungarn) gebaut und ar- 
beitet in jeder B ezie- 

______ hung zufriedenstellend.
Aehnlich, jedoch fur 

das A usw ecliseln der 
Gesenke und das rasche 
Einfiiliren des Rohres 

.i*- —— in die le tzteren  nicht
/  \  v o r te ilh a ft is td ieP resse

= J. \  zum Stauchen von lliili-
____ |__ ren bis 12"  Durch-

3
' I m esser (Abbildung 7).

/  B ei dieser P resse  be-

1 /  trilgt der Druck zum
\  SchlieBen der Gesenke
V, etw a 70 t , der Stauch-

| druck 90 t bezw . m it
H ilfe des M ultiplikators 
180  t. D as A usweck- 

? .) II seln  der Gesenke, w elche
t i ®  durch angescliraubte

..._ L eisten  vor dem Mit-
(I U D  nelitnen beim Zuriick-

j$ P l ziehen des D ornes aus
J  dem R ohre gesichert

H f '  1 §  sind, erfolgt nicht nach
Rn oben, w ie sonst. a llge-

1 mein iiblich. sondern
 . se itlich  und is t  in folge-

,  x̂ - b n r „  dessen sehr umst&hdlich
[■ <»;& -(8)- und zeitraubend. Auch

} s‘.L-.sJfs da.s Einfuhren des Roh- 
"v\ | res in das Gesenk kann

t1 i n icht so rasch vor sich

erhoht, doch is t  diese Ausfiihrung entschieden  
solider und sichert in folge der groBen Fiihrungs- 
flilchen geringste  A bnutzung und durchaus sichere 
zentrische Fiilirung des Stauchdornes, weshalb  
sie bei groBen P ressen  m it schw eren Gesenken

Abbildung 5. Friktionspresse 

der Baroper ilascb in en bau -A kt.-G es.
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gehen, w ic bei der Anordnung nach Abbildung 6, 
w elche deslialb unbedingt den V orzug verdient.

E ine 50 t-P r e s se , auf dereń ausfiihrliche 
Beschreibung in dieser Z eitschrift*  ich ver- 
w eise , dereń R ohrhaltevorrichtung aber be- 
m erkenswert ist, ze ig t Abbildung 8. D ieselbe  
w eist nur in der Anordnung der horizontalen  
Zylinder Abweichungen auf, und da die seitlichen  
Fiilirungen fiir das Querhaupt und den R iickzug- 
zylinder in F ortfa ll koinmen, vielm ehr Fiilirungen  
lilngs der Yerbindungsstangen vorgesehen sind,

halten von Rohren, AufschweiBen von Bunden, 
bei welchen A rbeiten man mit einem kleinen  
Hub auskommt, Y erwendung linden kann. Zum 
Stauchen von Bohrrohren m it norm allangen Ge- 
winden kann diese Bauart nicht empfohlen 
werden, da der Stiinder eine grofie Ausladung  
und m it dieser im E inklange eine sehr starkę  
W and erhalten mtifite. H ingegen sind die Ge- 
senke le ich t auswecliselbar und von allen Seiten  
zugilnglich und das Einfiihren des zu bearbei- 
tenden Rohres leicht zu bew erkstelligen, so daB 

diese K onstruktion fiir A rbeiten, 
bei w elchen ein kurzer Hub des 
Stauchdornes gen iigt, am P la tze  
is t. A uf allen vorbeschriebenen  
P ressen  konnen auBer den bereits 
angefiihrten A rbeiten auch Prefi-, 
Stanz- und Bordelarbeiten der 
verschiedensten A rt ausgefiihrt 
werden.

Ein fiir den w irtschaftlichen  
Betrieb einer Stauchanlage nicht 
unw ichtiges Moment is t  das rasche 
Erwitrmen der zu bearbeitenden  
R ohre. D a beim Stauchen und

Abbildung 6.

liydraulische Presse  

von Ganz & Co.

is t  das G ew icht dieser Stauchpresse ein gerin- 
geres. D iese P resse wurde von der Maschinen- 
bau-A.-G . yorm als B r e i t f e l d ,  D a n e k  & Co.  
in P rag-K arolinental fiir die Mannesmannrohren- 
W erke in  Komotau ,'Bbhmen) ausgefiihrt und ist 
die genanute Firm a mit der W irkungsw eise der- 
selben in jeder B eziehung zufrieden.

Von den angefiihrten IConstruktionen w esent- 
lich abweichend is t  die Ausfuhrung einer eng- 
lischen Stauchpresse, dereń Gesamtanordnung 
Abbildung 9 ze ig t, doch sei g leich  bemerkt, daB 
sich diese Anordnung nur fiir einen yerhiiltnis- 
m afiig geringen Hub des horizontalen Zylinders 
eignet, also yorw iegend zum A ufw eiten und B ei-

* „Stalli und Ei8en“ 1905 Xr. 21 S. 1250.

AufschweiBen von Bunden Schw eiBhitze erforder- 
lich is t, so is t  fiir einen entsprechend konstruier- 
ten Ofen Sorge zu tragen. Einen Ofen fiir K oks- 
betrieb , der unmittelbar neben den Gesenken  
und derart A ufstellung zu finden h a t, daB die 
Rohrenden schnell und zuverlilssig  auf dem 
kiirzesten W eg e  in das Gesenk gelangen , z e ig t  
Abbildung 10.

Ilandelt es sich hingegen um eine P resse , 
au f w elcher nur in den seltensten  F allen  Stauch- 
arbeiten yorgenomm en werden sollen, w elche  
aber in erster L inie dem A ufw eiten und B ei- 
lialten von Bohrrohren und dem Ineiuanderstecken  
von M asten dienen so li, so em pliehlt sich die 
Konstruktion der Abbildung 11 . D ie vertikalen  
Zylinder entfallen und sind durch ein geschlos-
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senes Geseuk ersetzt, w elches durch einen Stitnder 
unterstiitzt und auf den Yerbindungsstangen  
durch Bundę gehalten wird. Aus Abbildung 12 

is t  zu entnehraen, daB das 
Gesonk um den durch die 
Bundę gebildeten L agerhals 
zum Zwecke des- Auswech- 
selns gedreht werden kann. 
Soli einnial ausnalnnsweise 
gestauch t werden, so kann 
dies zur N ot im geschlosse- 
nen Gescnk geschelien, mul 
zw ar in  der W e ise , daB 
das Gesenk saiut dem Rohr

mA—_

1

aus den V erbindungsstangen herausgeschw enkt 
wird. Zur Erleicl]tci'ung dieser A rbeit werden  
Gesenk und Rohr durch G ew iclite ausgeglichen.

D ie B auart der P resse  
muB naturgemilB den auf 
derselben Yorzunehmen- 
drn A rbeiten angepaBt 
w erd en , und es wiire 
falsrli und hoclist un- 
w irtschaftlich , auf einer 
P resse a lle  vorkommen- 
den A rbeiten ausfiihren  
zu wollen. Im allgem ei- 
nen geniigen w ohl zw ei

"•*1

I Z F r f f l J

St.u.E£48.
-Ó6ÓO-

XX VI 1.28

J t t D B H A  8 f i R W 3 T O - '» ! ( | T  Lk

B S B _ - J  i £ K A

Abbildung 7.

Abbildung 8.

50 t - StauchpresBo dor Firma 

Breitfeld, Danek & Co.

100 t-S ta u ch p rcsse , 

W itk o w itze r K on- 

struktion.



954 Stahl und Eisen. Ueber Presstn  zum  Słauchen von Rohren. 28. Jalir;;. Nr. 27.

Groflen allen Anspriiclien und karne fiir 
die kleinere A usfiihrung eine F riktions- 
presse fiir 50  t Stauclidruck, fiir die 
grofiere eine rein liydraulische 100  t- 
P resse in B etracht. D ie Durclim esser 
aller .Zylinder und der Hub der verti-  
kalen Zylinder sind in diesem F alle  ge- 
geben und wiire nur der groBte Hub 
der horizontalen Zylinder, der von der 
A rt der Stauclning abhangig is t, zu be- 
stimm en. Um beim Stauchen auf einer 
P resse  mit groBem Hube der horizon-

■41'60

LjJ ' U'
I '

talen Zylinder aucli A rbeiten vornehmen zu des W asserrerbrauchs auf ein MindestinaB die
konnen, w elclie einen w esentlich kleineren Hub Verwemlung von einstellbaren Anschlilgen. DaB
bedingen, empfiehlt sieli zw eeks Einschrankung die P resse  ein M ehrfaches jener A rbeiten le istet,

w elche uberhaupt von Hand 
aus vorgenomm en werden kon
nen, bedarf wohl keiner beson- 
deren E rw iihnung, abgesehen  
davon, daB die M aschinenarbeit 
vollst!indig gleichmiiBig und 
bei w eitem  zuverliissiger ist. 
Greifen w ir aus den vielen  A r
beiten, w elche auf der Stauch- 
maschine ausfiihrbar sind, das 
A ufschweiBen von Bunden her- 
aus, so werden w ir finden, 
daB von Hand aufgeschw eiBte 
Bundę selten einwandfrei sind, 
w eil das A ufschweiBen un- 
m oglich am ganzen Umfange 
des R ohres g le ich ze itig  er- 
folgen kann. D iese Bedingung  
is t bei der Stauchm ascliine, bei 
w elcher das SchweiBen langs 
des ganzen Rohrum fanges in- 
nerhalb w eniger Sekunden durch 
Eindringen des D ornes und An- 
pressen an das Gesenk erfolgt, 
leicht erfiillbar. Jeder yon 
Hand noch so sorgfa ltig  auf
geschw eiB te Bund lafit sich  
mit w enigen Ham merschlagen  
vom Rohr abliisen, wahrend  
m aschinell geschw eiB te Btinde 
dem L osschlagen bedeutenden 
W iderstand en tgegensetzen , 
derart, dafi beim L oslosen Ma- 
terialteilchen der Rohrwand 
m itgerissen werden, w ohl der 
beste B ew eis fiir zuverlassigc

~st)o

Abbildung 10. Ofen fur Koksbetriob zum Erwarmen der Rohre.
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Abbildung 11. Prosso zum Aufwarten und Beibalten von Bobrrobron usw

Abbildung.12 . • Schwonkbares geaclilossenes Gesenk.

Schwciflung. D ie meistcn Rijhrenwerke bcnutzen  
Si.aucliprossen vorwiegond zum Bearbeiten von  
Bohrrohren, und z war dcslialb, w eil die Rolir- 
enden genauc kreisrunde Form und auch bei 
ungleichcr W andstiirke zentrische A ufweitungen  
und Einzielum gen erhalten , das Anschneiden

von Gewinden soinit ungemein erleichtert wird. 
An anderer S tello  w ill ich noch auf einen Ofen 
hinw eisen , bei dem sta tt K oks fiiissiges Brenn- 
m aterial (Robol oder R iickstiinde) zur V erwendung  
g e la n g t, w as eine Stcigerung der Leistunga- 
filhigkeit der Stauchanlage zur F olgo  bat.

Z u r  Ueberwachung maschineller Anlagen.*
Yon Ci. F o n t i u s  in T egel.

j i e  m aschinellen A nlagen der industriellen  
B etriebsstatten  nelunen andauernd an Aus- 

dehnung zu, und die Anforderungeu, w elche man 
an diese Einrichtuugen stellen  muB, um m it dem 
W ettbewerb gleichen Schritt halten zu konnen,

* W ir baben Yeranlassung genommcn, una mit 
einigen verantwortlicben Leitern grolier Maschinen- 
betriebc y o d  Hiittenworken in Yerbindung 7U setzen, 
um in Erfalirung zu bringen, ob und inwiewoit der- 
artige „Betriebs-Buclifiibrungen" sebon in Gebraucb 
seicn oder zur Aufnahme empfohlen werden konnton. 
Aus den eingelaufenen Antworfcen gelit ltcrvor, daB, 
wie uns bekannt war, wobl jeder geordneto GroB- 
betriob beute selbst sein eigenes Ucberwaehungs- 
SYstem fiir seino Anlagen bat, das allordings bei den

werden taglich  verscharft. D em zufolge is t  es 
auch notw endig, der Instandhaltung und Ueber- 
waehung dieser A nlagen erhohte Sorgfa lt zu 
schenken. D iesem  Umstande is t  R echnung ge- 
tragen dadurch, da(3 man heute m it dem U eber-

einzelnen W erken die Y ersch ied en sten  Ausfubrungs- 
form tn aufwcist. Aus diesem Gruiule glauben wir 
don obigen Vorscblagen des Herrn Yerfassers Baum  
geben zu sollen, die auf einer bekannten Karten- 
registrierung aufgebaut sind, w ie sie in vielen kauf- 
mannisehen Geseliaften bereits eingefiibrt ist. Olmo 
Zweifel wird durch die Einfulirung der Kartenregi- 
strierung eine sehr klare Uebersicbt iiber dio ein- 
zelnen Maschinen, Apparato usw. geschalfen, und es 
ware zu wiinscben, daB der Yorscblag des Ilerrn Yer-
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wachungsdienste M aschineningenieure Tjeauftragt, 
wahrend friiher W erkm eister oder auch nur 
Schlosscr liierfiir geniigten, w elche wohl ge- 
w issenhaft ihre A rbeit erledigten, denen aber 
die F ilh igkeiten  fehlten, den U rsachen eines 
D efektes nachzuforschen und einen s y s t e m  a -  
t i s c li e n U e b e r w a c li u n g  s d i e n s t zu orga- 
nisieren. Den wachsenden Anforderungen ent- 
sprechend ist man dann nach und nach dazu iiber- 
gegan gen , Personen mit so rg M tig er  theoretischer  
Ausbildung zum U eberwacliungsdienste heranzu- 
zielien. D iesen  wurde naturgemitB ein groBerer 
A rbeitsbezirk zu gete ilt, von dessen arbeits- 
fiihigem Zustande der M aschineningenieur jeder- 
zeit R echenschaft geben konnen soli. Zur Er- 
leichterung und Vervollkoinm nung dieser Aufgabe 
soli das nachstehend beschriebene System  dienen.

E s gen iigt durchaus nicht, wenn man sich  
z. B . an den Damiifmascliinen durch Indikator- 
versuche von dem riclitigen  A rbeiten der Steue- 
rungen, dera D iclithalten der Kolben usw. iiber- 
zeu gt, auch alle anderen Organe sollen sich in 
arbeitsfithigein Zustande befinden und es mussen 
die erforderlichen R eserveteile  vorhanden sein.

Man ste lle  żunflchst eine generelle Gruppie- 
rung der Maschinen auf, z. B . fiir ein H i i t t e n -  
w e r k  w ie fo lgt:

I .  D a m p f k o B s c l :  a) stationaro, b) bow eglicho
II. D a m p f m a s c l i in o n :  a) W alzcnzugmaschinen 

li) Gobliiscmaschinon, c) Maschinen di;r Zentrnlkon- 
densation, d) Dampfmaschinon der olektrischen Zentralc,
e) Dampfpumpon, f) Lokom otiv|h , g) llilfsm aschinen  
(ŚtcllmaK(-]ii]ieii,Ivollgangma8cliinon, Schleppzugniasclii- 
nen, Warmsiigenifise.hinon usw.), h) Dampfhummcr.

III. G a s  m a s  c li i n on .
IY. H o b o z e u g o :  a) olektriścli betriobcne Lauf* 

krano und Laufkatzon, b) oloktrisch botriebone falir- 
baro Brolikrano, c) oloktrisch botriobono feststoliendc 
Drehkrane, d) Krano mit Handbetriob, o) Dampfkrane,
f) hydraulische Krano, g) Aufziigc, ii) Flaśchonzugo.

Y. H y d r a u l is c h e  A n la g e :  a) Pumpen, b) Akku- 
mulatoron, c) stobcndo Pressen, d) liegondo Prosson,
o) hydraulische Schoren.

Y l. E le k t r i s c l io  A n la g e :  a) Dynamos, b) Mo- 
toren fiir Gleiclistrom, c) Motoren fiir W echselstrom,

1’assers auf Hiittenwerken, sowoit nocli nicht in dieser 
oder jenor Form durchgefiihrt, baldigst eine weit- 
gehende Yorbreitung findon mochto.

Nocli einen Yorschlag, der uns von einer Seite 
gomacht wird, wollon wir nicht unorwahnt lasson. Er 
goht darauf hinaus, daB alle Huttoiiwerke sich, wenn 
irgend angiingig, auf ein o i n h e i t l i c h e s  System  
zur Ueberwachuug maschineller Anlagen einigen 
mochten. W ir halten diesen Yorschlag fiir solir be- 
achtenswert. Eine dorartigo „Einheitabotriebsbuch- 
fiihrung“ fiir Masohinenbotriobo unsoror Hilttenworke 
wiirdo zweifellos dio Zoit fiir das Einarbeiten der 
jiingeren Kriifte bei Stellenwechsol usw. auf der neuen 
Stello wesentlich abkurzon und Bicher auch von nicht 
unbedoutendem Arorteile fiir die W erke selbst sein. —  
Wenn wir auch glauben, dali die Einheitsbetriebsbuch- 
fiihrung fiir den Hiittonbetriob noch in weitor Ferne 
steht, so stellen wir doch gerno diesen Yorschlag zur 
allgcm einen Erorterung und sind jederzeit beroit, 
weitergehendo Yorscblago und Anregungon in dieser 
Richtung zur Ilorbeifiilirung des angedeuteton Zioles 
zweckentsprechend zu Yorwerten. D ie Redaktion.

d) Motoren fiir Drohstrom, o) Akkumulatoronbattcrio,
f) Umformor, g) Transformatoren, li) Bogonlampen,
i) Kabolnetz, k) Blitzabloitor usw.

Yl I. W  a 1 z w o r k o : a) Blockwalzwerk, li) Tragor- 
walzwork, c) Schienonwalzwerk, d) Profileisonwalz- 
werk, o) Foineisonwalzwerk, f) Univorsaleisonwalz- 
work, g) Grobblochwalzwork, h) Foinblochwalzwcrk. 
Jodo dieser Gruppon muB wiodor untortcilt wordon in:
1. StraBo, 2. Stollyorriphtung, 3. Hebotisclic, 4. Uoll- 
gang, 5. Sohloppziig, 6. Adjustagemaschinen.

Y lf l .  W e r k z e u g m a s c h in o n :  a)Ilobcim aschinon, 
li) StoBmascbinon, n) Drohbiinko, d) Frasmaschinon usw.

D ie Gruppierung w ird man von F a li zu Fali 
den Verh;lltnissen anpassen.

Fiir jede Maschine wird nun ein V erzeichnis 
an geleg t, in w elches die H aiiptdaten, alle  
groBeren Reparaturen und die R eservete ile  ein- 
getragen  werden. D iese V erzcichnisse sind ge- 
wisserraaBen die ,S e e le “ des ganzen System s, ihre 
A ufstellung und fortlaufende V ervollstilndigung

///. uanjfJf/naócnmefK

o
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Abbildung 1. Fiihrorkarte.

verlangen dalier die groB te S orgfa lt. Jlan 
fer tig t dio V erzeichnisse auf Karten von weiBein 
Karton, etw a 1 2 1,1! X  2 0  era groB, an und 
sam inelt sie in besonders liierzu gebauten Karten- 
kasten. D ie Verwendung von Biichern is t  un- 
praktisch, w eil sie  zu w enig U ebersiclit bieten 
und friiher oder spilter zu Ende gelien. Man 
wiire dann gen iitigt, neue Biieher anzulegen, und 
wiirde jeden Zusammenhang verlieren . D ie Haupt- 
gruppen werden durch rote Fuhrerkarten, dio 
Nebengruppen durch solche von blauer, etw aige  
w eitere U nterabteilungen durch solche von gelber  
Farbę gekennzeichnet. D er A nsatz am oberen  
Rande der Fuhrerkarto dient zur Aufnahinc der 
Gruppenbezeiclmung und befindet sich abwechselnd  
an der linken E cke, in der M itte oder an der 
rechten E cke, damit man die A ufschrift auch 
bei einer geringen Zalil von dazw ischenliegenden  
Karten beąuem lesen kann. Abbildung 1 ze ig t  
eine solche Fiihrerkarte.

Jede Maschine erhalt eine H auptkarte (siehe  
Abbildung 2). D er obere Rand dieser Karto 
is t in 59  F elder ein gete ilt fiir die 52  W ochen  
des Jahres und groBere B etriebsstillstande, w ie  
Oster-, P fiugst-, W eihnachtsfeiertage und In- 
ventur usw . D arunter kommen dann die Haupt-
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daten der Maschine, w ie Abbildung 2 ze ig t. 
D ie R iickseite der K artę enthillt eine L istę  der 
R eserveteile . D er H auptkarte folgen die Neben- 
karten, w elche am Kopfe eine kurze B ezeich- 
nung der Maschine tragen und im ubrigen unter 
Angabe des Datums zur Aufnalnne kurzer No- 
tizen iiber alle w esentlichen Reparaturen, F ehler, 
R evisionen usw. dienen. D a die Y erzeiclm isse  
au fK arten  geschrieben und in 
K asten gesam m elt werden, kann 
man leicht jeder Gruppe ohne 
B eeintrilchtigung der Ueber- 
sichtlichkeit K arten fiir neue 
Maschinen beifugen.

Nach F ertigste llu n g  der 
Karten yerzeichnisse, w elche die 
Grundlage fiir eine system a- 
tische Ueberwacliung darstel- 
len , is t man im sta n ie , dem 
Charakter und dem A nstren- 
gungsgrade der einzelnen Ma- 
schinen entsprechend im regel- 
milBigen W eclisel eine ein- 
gehende R evision der M aschi
nen yorzunehmen, ehe dieselben  
betriebsstijrende Scliitden erlei- 
den und zur Reparatur zw ingen.
Durch gew issenhaft ausgefiihrte  
R evisionen wird man mit ge- 
ringer Miilie und w enig K osten Milngel beseitigen, 
die vernachlassigt schw ere geld liche Opfer fordern.

E s is t lediglich eine Erfahrungssache, w ie  
oft die R evisionen w iederholt werden m iissen; 
eine feste  Norm kann man dafiir nicht auf- 
stellen . Im allgem einen gen iigt z. B . fiir einen 
Kran e i n e  jilhrliche R evision, wiihrend eine 
Dampfmaschine dereń w enigstens zw ei bis drei 
verlangt, unter Uinstiinden mehr, je  nach ilirer 
Grijfie und Bedeutung. Dem entsprecliend erhitlt 
jede Hauptkarte an ihrem oberen Rande eine 
yerschiebbare Klaramer, „R eiter“ genannt, an 
derjenigen Zeitm arkierung, zu der die R evision  
stattfinden so li. Um die nebeneinander liegenden  
W ochen besser untersclieiden zu konnen, ver- 
wendet man R eiter von etw a zelin yerschiedenen  
Farben. A uf diese W eise  kann man die Re- 
yisionen iiber ein gauzes Jalir verteilen , ohne 
Gefahr zu laufen, daB eine Maschine vergessen  
wiirde. Nach erfolgter R evision wird der R eiter

um geklappt oder die Farbę durch eine auf- 
geschobene H iilse yerdeckt. Selbstverstilndlich  
muli fiir sofortige B eseitigun g der durch die 
R evision  aufgedeckten Miingel gesorg t werden. 
Z eigt es sich bei der R evision , daB der Zustand  
der Maschine eino friihere W iederholnng der 
genauen Untersuchung erheisclit, ais im Turnus 
yorgesehen w ar, so g ib t man der K artę einen

w eiteren R eiter an der gewiinscht.en S te lle  in 
entspreckender Farbę. Durch solche regelmftBige 
Untersucbungen is t  man in der L age, Betriebs- 
storungen auf ein MindestmaB zuriickzufiihren. 
G elegentlich der R evision  sind auch die R eserve- 
te ile  auf ihre Zahl und Beschaffenheit zu priifen.

D ie sorgfa ltige  Handhabung dieser V erzeich- 
nisse wird reiche Friichte tragen. S ie geben  
AufschluB iiber die P flege , die die M ascliinisten  
iliren Maschinen angedeihen lassen , und iiber die 
Giite der A rbeit des L ieferanten. Man kann  
dieses B ild  vervollstandigen , wenn man die jii.hr- 
lichen R eparaturkosten unter einer Konunissions- 
nummer sam inelt und auf einer besonderen K artę 
aufzeiclm et. A lle  diese R esu ltate  w erden bei 
Neuanschaftungen w crtyolles M ateriał liefern und 
vror m inderwertigen Fabrikaten schiitzen. Ferner  
is t  der Umstand nicht zu unterschatzen, daB 
man sich jed erzeit unabhJingig yom P ersonal 
iiber eine Maschine unterrichten kann.

Abbildung 2. Ilaujitkarte.

Inoxydation des Eisens. *
Yon Z ivilingenieur G. W e i g e l i n  in S tuttgart.

I n meiner Abhandlung „D er Inoxydationsofen“ ** 
A habe ich darauf hingew iesen, daB dieser Ofen 
in seiner urspriinglichen Form noch unyoll- 
komraen entw ickelt w ar, und zugleicli die M ittel

* Vortrag, gehalten im Wiirttomberg. liezirka- 
Yoreiu Deutseher Ingenieure.

** , Stahl und Eisen“ 1904 Nr. 24 S. 1443.

geze ig t, durch w elche er yerbessert werden kann. 
D a das ganze Inoxydationsverfaliren w enig be- 
kannt is t ,  so diirfte es nicht unnotig se in , im 
N achstehenden w eitere M itteilungen iiber diesen  
Gegenntand folgen zu lassen . Ich erinnere kurz 
daran, daB durch das Inoxydationsverfahren das 
GnBeisen sow ohl ais das Schm iedeisen ohne
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A uftrag eines neuen Stoffes einen m etallisch  
haftenden U eberzug (eine Haut) von Eisenoxydul- 
oxyd, sog. M agneteisen (F e3 0.i) erhalt, w elclier  
das Rosten des E isenstiickes den Atmosph&rilien 
gegeniiber yerhindert.

I. "Wio und w aun oiltstolit M agneteisen?

W enn E isen, GuB- oder Schm iedeisen, iiber 
6 0 0  bis 7 0 0  °, also auf R otglut erh itzt, und 
dann in rukiger L uft der Abkiihlung iiberlassen  
wird, so nimmt es eine bliiulichgraue Farbę 
an, dio sich um so melir dem Blau niihert, je  
staubfreier und reiner seine Oberfladie und die 
nmgebende Atmosph&re vor und wahrend der 
Abkiihlung w aren. D iese blangrane Schicht 
auf der Eisenoberflache is t M agneteisen. D ie 
Temperaturhohe iiber 600  bis 70 0  0 is t  zunachst 
gle ich g iiltig  far seine Bildung. W ird z. B . GuB-  
e i s e n  geschm olzen (1 3 0 0  bis 15 0 0  °), und in 
eine offene Sandform yergossen, so ze ig t es 
nach dem Erkalten an allen  F lachen, an den 
Ober-, Seiten- und Unterfliichen melir oder 
w oniger geschlossen die blftulichgraue Farbę, 
d. h. die M agneteisenschicht. Sie entsteht selbst 
im Sand, w elclier bis zu 50°/o lufterfiillte  Poren- 
raume enthalt, dereń L uftgehalt den Sauerstoff 
zu der Oxydation liefert. Solche HerdguBstiicke 
zeigen  aber deutlich selir verschiedene Grade 
der M agneteisenbildung. An ihren Unterflachen, 
auf w elchen ilire L ast hauptsachlich ruht und 
die Śandkorner am festesten  anliegen , sind groBe 
T eile  derselben m etallisch glanzend geblieben, 
also nicht oxydiert worden. In hoherem Grade 
und geschlossener ze ig t sich die m attere Inoxyd- 
schicht (zum U nterschied von Oxydschicht) an 
den Seitenflachen, und ganz geschlossen  an der 
freien Oberflache, die iinmer mattgrau erscheint, 
w eil die feinverteilten  Schlackenteile sich auf 
ilir sammeln, und Staub aus der Luft sich darauf 
ablagert.

Nimmt der Schmied ein S c h m i e d e i s e n s t i i c k  
aus dem Feuer, so ze ig t d ieses in iinmer gleich- 
bleibender R eihenfolge die Farben: zu unterst 
blaulichgrau, dann rot, gelb , schwarz. Das 
Grau ist M agneteisen (H am m erschlag), das R ot 
E isenoxyd. E rsteres bildet sich auf derjenigen  
L ange des E isenstiickes, w elche in den gliihen- 
den K ohlen, also in rednzierendem Feuer steckte, 
letzteres dariiber in den oxydierenden Flammen. 
Gelb und Schw arz sind R ost, an der kaltesten  Stelle  
des E isenstiickes is t ein RnBanilug. E rsterer 
ruhrt vom R egen, le tzterer von den Flammen 
her. B eide sind mehr zu fa llig  vorhanden und 
dalier nicht an allen Stiicken zu sehen.

Ich habe angegeben, daB die Tem peratur
hohe iiber dem Minimum von 6 0 0  bis 7 0 0  0 fur 
die M agneteisenbildung g leichgiiltig  sei, daB die 
B ildung also bei selir yerschiedenen Temperatur- 
hohen erfolgt. N icht g leich g iiltig  is t  dagegen  
die Temperaturhohe fiir den Inoxydationsbetrieb,

also in dem F alle , wenn man E isenstiicke fiir 
dio D auer rostsicher gliihen w ill. W ird die 
Ofentemperatur iiber 9 0 0  0 getrieben, so lost 
sich die Inoxydschicht nam entlich bei raschem  
T em peraturw echsel von dem M etallkorper an 
groBeren oder kleineren S tellen  los, die Ober- 
llaclie wird b lasig  oder r issig . E rfo lgt dieses 
L oslosen wahrend des Gliihens noch im Ofen, 
so is t im gleichen A ugenblick die entbloBte 
M etallflache aufs neuo inoxydiert, nur diinner 
ais die iibrigen nicht abgelosten F lachen. In 
diesem F a li is t also das E isenstiick aucli an der 
B lasen ste lle  wieder rostsicher. L ost sich da
gegen  die Inoxydschicht wahrend des Kiihlens 
ab, w as bei den HerdguBstiicken an dereń Ober- 
flachen vielfach durch feine R isse wahrnehmbar ist, 
so is t  die entbloBte S telle  m etallisch  und rostet.

D ie bisher beschriebenen Erscheinungen am 
GuBeisen lassen  sich selir leicht beim GieBen 
von eisernen Fenstern beobachten. Ihre beim  
GuB oberen freiliegenden Flachen sind nach dem 
E rkalten m attgrau. D iese graue Schicht ze ig t  
feine R isse. W enn die F enster kurze Z eit im  
F reien stehen, so wird, den R issen folgend, der 
gelbbraune R ost sichtbar, wahrend die F lachen  
zw ischen den R issen grau bleiben. D ie Unter- 
und Seitenflachen der F enstersprossen  und 
-rahrnen zeigen  in wechselndem  Grade rein  
m etallischen H ocliglanz bis zu blaulichem Matt- 
glanz. D ie in diese H erdguBfenster eingesetzten  
K astenguBfliigel stechen, im Freien stehend, 
schon nach dem ersten R egen durch ihre rost- 
gelb e Farbę aus der F lachę des iibrigen grauen 
F ensters g re ll hervor. S ie sind, in der Sand
form gegossen , v ie ł w eniger zusam menhangend 
iuoxydiert a is die HerdguBoberflachen und rosten  
dalier schnell.

B eziig lic li der Tem peraturhohe beim In- 
oxydieren is t  ferner zu bemerken, daB die 
Sehonheit der Inosydsch icht mit der S teigerung  
der Tem peratur bis zu ihrer zulassigen  Hoclist- 
grenze w achst: je  hoher diese Tem peratur bis 
zu der genannten Grenze, desto mehr liebt sich  
der G lanz und die Intensitat der blauen Farbę. 
D abei is t  aber immer m oglichste Staubfreiheit 
der Atm osphare im Ofen vorausgesetzt. Ist 
le tz tere  B edingung nicht erfiillt und enthalt die 
Ofenatmosphare F lugstaub oder vom Ofengewolbe 
abrieselnden Sand oder Staub, so zeigen  sich  
deutlich in die Augen springende U nterschiede 
beziig lich  des G lanzes und der Farbę der oberen 
F lachen, auf denen der Staub sich ablagert, und 
der Unterflachen der E isenstiicke, w elche staub- 
frei b leiben. D ie oberen F lachen sind dann 
grau und m att, die unteren blau und glanzend. 
D ieser G lanz erreicht aber nie die Intensitat 
des M etallglanzes, nie H ocliglanz. Darin be
steh t aber gerade die Sehonheit der inoxydierten  
Stiicke, die einen gew issen  aber nie grellen  
G lanz zeigen.
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B leibt die Tem peratur des Ofens niedrig und 
lagert er zugleich  Staub ab, so m ifilingt das 
Inoxydieren yollstandig. D ie E isenstucke ver- 
lassen  dann den Ofen grSLulich-grau, trostlos mifl- 
farbig. B leiben GuBeisen- oder Schiniedeisen- 
stttcke w ochenlang im Inoxydofen, so machen 
sie allinalilich beide Inoxydationsstufen durch: 
das anfanglich gebildete M agneteisen geht dann 
in Ei8enoxyd iiber und lcist sieli ais rotes P u lver  
von den Stiicken ab. D iese beiden Oxydations- 
stufen treten jedoch beim Schm iedeisen in der 
R egel aus dem Grnnde nicht oder w enigstens  
nur ortlich auf, w eil seine Inoxydschiclit, a ll- 
mahlich immer dicker werdend, m eist bald ab- 
zundert, und yerloren geht.

B ei dem Auftreten der Inoxydation vor 27  
Jahren liat sich in diese N enerscheinung ein be- 
m erkenswerter Irrtum eingeschlichen und bis 
heute erhalten. Man nahm allgem ein an, daB 
im Inoxydofen wahrend der Oxydationsperiode 
auf der OberfHlche der E isenstucke sich E isen- 
oxyd bilde, das in der folgenden Reduktions- 
periode zu dem angestrebten M agneteisen redu- 
ziert werde. Da es nun yorkam , daB boi den 
Betrieben rostig  gew ordene Topfe inoxydiert 
werden sollten , oder andere beim Beizen und 
W aschen rostig  wurden, so yersuchte ich oft- 
mals, diese R ostbildungen zu reduzieren und zu 
beseitigen, indem ich annahm, daB der R ost 
sich durch das Gliihen zu Eisenoxyd und nacli- 
iier zu M agneteisen umwandle. D a dieser Zweck 
kein e in ziges Mai gelingen  w ollte , so geriet 
meine Zuyersicht zu der erwilhnten Lelire 
stark ins W anken und es b efestig te  sich bei 
mir die U eberzeugung, daB das Inoxyd sieli nicht 
auf dem U m weg iiber das Oxyd im Ofen bilde, 
sondern direkt, w ie dies schon aus den bereits 
erwiUmten B eisp ielen  von GuB- und Schmied
eisen horyorgelit.

Um hieriiber GowiBlieit zu erlangen, sparte 
ich wahrend der Oxydationsperiode die L uft 
immer mehr, offnete dann den LuftverschluB  
wahrend verschiedener Oxydationsperioden und 
schliefllich wahrend ganzer Chargierungen gar  
nicht, so daB ich also GuBtopfo aus dem Ofen 
bekam, bei dereń Inoxydation der LuftverschluB  
iibeihaupt nicht geoffnet worden war. D a diese  
Topfe ganz ebenso inoxydiert w aren w ie die 
andern, so blieb mir kein Zweifel mehr fibrig, 
daB in dem Ofen eine direkte B ildung des In- 
oxydes stattfindet.

W enn die nrspriingliche E rklarung des che- 
mischen V organges richtig  w&re, daB die Inoxyd- 
sclucht durch R eduktion der vorher gebildeten  
Oxydschicht entsteht, so konnte sich bei diesen  
Topfen gar keine Inoxydschicht geb ildet li&ben.

Es rnuB angenommen werden, daB die In- 
oxydschicht sich wahrend der ganzen  Gliih- 
periode bildet, daB also die Atmosphare im Ofen 
wahrend der Oxydations- und der R eduktions-

periode oxydierend w irkt, jedoch nur in dem 
Grade, daB M agneteisen entsteh t und nicht E isen- 
oxyd. Der W echsel zw ischen diesen beiden 
Perioden, d. h. die ze itw eilige  Zuleitung von 
Luft is t  nur notw endig, um die Gliihtemperatur 
des Ofens, w elche wahrend der Reduktionsperiode 
zuriickgeht, w ieder zu lieben. Ferner is t die 
Reduktion notw endig, w eil bei langer dauernder 
oder immerwahrender Oxydation die Bildung  
von Eisenoxyd nicht ausgeschlossen  wftre, und 
w eil die Reduktion energisclier inoxydiert. D ie  
Luft zuleitung mufl immer so gerege lt werden, 
daB es elier an L uft felilt, a is daB Luftuber- 
schuB auftritt.

D iese theoretische Erorterung hat ihre selir 
praktische Seite . W enn meine Erklarung des 
chemischen P rozesses im Ofen richtig  i; t , dann 
kann die L eitung des B etriebes dadurch selir 
g iinstig  beeinflufit, die B etriebszeit yerkiirzt und 
die E rgebnisse konnen yerbessert werden. W enn  
die Oxydationsperiode tatsachlich  nur notig ist, 
um die Tem peratur des Ofens w ieder zn heben, 
so kann die hierfiir n otige Z eit und damit die 
ganze B etr iebszeit durch starkere Ofenwande 
und geste igerte  D ichtheit des Ofens w esentlich  
yerm indert werden. D ies hat aber eine Ver- 
minderung des Kolilenyerbrauches und durch 
Verniinderung der B etriebszeit eine Steigerung  
der O fenleistung, also eine Y erbilligung der 
Inoxydation zur F o lgę . D ie B etr ieb szeit fiir 
die einzelne Charge is t auch tatsachlich all- 
mahlich von frfiher etw a 5 Stunden auf 3 bis 
3 l/s Stunden, und der Kohlenverbrauch von etw a  
3 0 0  kg  au f etw a 25 0  kg yerm indert worden.

Meine U eberzeugung, daB das Inoxyd sich  
direkt bildet, kam auch dann nicht mehr ins 
W anken, a is es mir bei den spateren mit starkeren  
W andungen und besseren V ersclilussen gebauten  
Oefeu endlich gelang , n icht zu a lte R oststellen  
blau, also inoxydiert aus dem Ofen zu bekommen. 
(B ei alten R ostscliichten ttndert sich dereń gelb- 
braune Farbę in blutrot um.) D ieses Ergebnis 
bew eist nur, daB es in dem stark reduktions- 
fahigen Ofen m oglich is t, diinne R ostschichten  
und unter diesen die M etallwand selbst zu in- 
oxydieren. E s bew eist aber nicht, daB die 
Oxydbildung yorausgehen muB. L etzteres ist  
auch schon darum ausgeschlossen , w eil das Oxyd, 
sobald es solches geworden is t, n icht mehr in 
m etallischer Vei'bindung m it dem E isenstiick  
stelit, sondern ihm entw eder nur lose au fla g e it  
oder krista llin isch  anliaftet. D ies ergibt sich auch 
schon aus dem Umstande, daB das E isenoxyd  
nichtm agnetisch, das Inoxyd dagegen m agnetisch  
is t, woher auch seine nrspriingliche Benennung  
„M agneteisen" stammt. F erner ergibt sich dies 
aus den spezifischen G ew ichten: wilhrend das- 
jen ig e  des GuBeisens —  7 ,1  bis 7 ,5  is t, des 
Schm iedeisens =  7 ,7 0  bis 7 ,8 8 , betragt das- 
jen ige  des M agneteisens 5 ,0 9 , des E isenosydes



960 Słalil und Eisen. Gie/Serei-Mitteilungeń. — Eisenhilttcnlaboratoriuni. 2Ś. jahrg. Nr. 27.

dagegen 3 ,7  bis 4 ,8  bis 5 ,3 . E s is t  anzunelimen, 
daB das E isenoxyd hier, wo es sieli um eine 
E ntstelm ng in  der G liihhitze, aber n icht Schm elz- 
hitze handolt, das lockerste Gefiige hat und da- 
her die n iedrigste der genannten drei Zahlen 
(3 ,7 ) in B etraeht kommt. Nun muB es doch wohl

G i e B e r e i - M

Ueber AuFbereitung des Form sandes.*

Nachdom sich Yinsonneau m it der Untersuchung 
des Formsandes und mit der Mischung gebrauchton 
und neueń Sandes nach bestimmten Forraeln und 
grapliischen Methoden beschaftigt hat, goht er nun 
dazu iiber, eine besondere Art der Aufberoitung de9 
Sandes am Gowinnungsorte bezw. in der GieBerei zu 
besprechen. Er bemerkt dabei treffond, daB man dcm 
Formsand schon deshaib Y o lle  Aufmerksamkeit zu- 
wenden miisse, weil man ihm — dem im Preise 
niedrigen Produkte — hoho Worte an Materiał und 
Arbeitslohn anvertraut.

Seine Ausfiihriiugon boziohen sich hauptsachlich 
auf dio beidon franziiaiBchon Produktions-Zentron fiir 
Formsand: Montceaux und Fontonay-aux-Ros08, und 
enthalton Vorschlage fur eine Ausgostaltung der 
Fabrikation nach den Ergcbnissen der von ihm auge- 
Btollteu Untersuchungon.

Wio YinBonneau in dem friihoron Aufsatz darge- 
logt hat, gibt os eine oinfache Methode zur Priifung 
dos Formsandes, die darin hesteht, dali man die Sand- 
probo in einom Reagenzrohr m it Wasser achiittelt und 
dann absetzen liilit. Hierbei trennt sich der Sand in 
zwei Schichten: eine untore, kieaelaiiiirereiche und 
eine obere, toncrdereielie. Da von dem Yorhiiltnis 
der Kioselsiiuro zur Tonerde in erater Reihc dio Yer- 
wendbarkeit des Sandes fiir die veraehiedenen Zwecke 
bedingt wird, gibt dieso Methodo ein M ittel zur schnollon 
Beurteilung des Formsandes an dio Hand. Der Gehalt 
an Tonerde gibt ein MaB fiir die Bildsamkoit des 
Sandes und bestimmt durch Bein Yerhiiltnis zur Kiesol- 
siiure die Feuerbostiiudigkoit; Vinaonnoau gah aeiner- 
zeit an, welcher Prozentsatz Tonordo fiir die ein- 
zelnen Yerwendungaarten des Sandes zuliisaig ist. Er 
sclilagt nun vor, dieses Yerfahren der Dekantation fiir 
die Industrie nutzbar zu machon und durch einon 
SchlaminprozeB den tonerdereiehen Auteil des Form-

* Revue do Mótallurgie 1908 S. 130. Die nacli- 
stehende Abhandlung bildet die Fortaetzungeiner Arboit, 
iiber dereń ersten Teil bereits in „Stahl und E isen“ 
1906 Nr. 19 S. 1195 berichtet wurdo.

Mitteilungen aus dem

Zur B estim m ung des N ickels  
im Nickelstahl und Chrom nickelstahl mit 

D im ethylg lyoxim .*
A ngoregt durch die Y eroffentlichungen von

O. B r u n c k  ** teilo  ich im N aclistehendon dio 
vonm irausgearbeitetoN ickelbestim m ungsinethodo  
mit. S ie g ibt in  ungefahr drei Stunden Rosiiltato  
von grofior Scbiirfe, w elclie  denen gleieh  sind,

* Das Manuskript iB t, bevor der Ycrfasser die 
Arbeit von O. B r u n c k  in „Stahl u. Eisen" 1908 Nr. 10
S. 331 gelesen hatte, bei der Redaktion eingegangen.

** „Zeitscbrift fiir anjew . Chemie* 1907 S. 1844.

ais ausgeschlossen angesehen werden, daB zu- 
erst eine so w eitgehende Auflockerung des Ma
teria ls bis zum halben speziiischen G ewicht, 
und nachher bei einer Tem peratur unter Sclim elz- 
hitze wieder eine Y erdiclitung bis beinalie zum  
1 fachen G ewicht erfolge. (Forta, folgt.)

i t t e i  l u n g e n .

sandes, die „crSme1*, wie er ihn nenut, von dem kiesel- 
Bilurohaltigeri Teil zu trennen und ais solbstandiges 
Produkt in don Handel zu bringeu. Dureh Zusatz 
dicBoa Bostandteils soli es dann miiglich sein, gebrauchte 
Formsande oder zu kieselsiiurereicho neuo Sande, die 
nicht bildsam genug sind, hrauchbar zu m achen, und 
zwarderart, daB man nach YorhergehenderUntersuchung 
des zu YorbesBornden Sandes immer die M oglichkeit 
hat, einon Formsand von gowiinschter Zusammon- 
sotzung herzustellen.

Am Gewinnungsort des Formsandes soli dieser 
yorerst in  groBen BassinB m it W asser angeruhrt und 
abBetzon gelassen werden. Dann wird dio untere 
Scliichte von der crfeme getronnt, dieBe getrocknet und 
in Ziegel geschnitten, welcho ontweder (noch besonders 
goproBt) ais solche zum Yersand gelangcn oder Yorerst 
gemahlen nnd dann in Silcke Yerpackt werden. Der 
V orfaaaer gibt dann einigo Beispielo an, wio man 
aua der Analyse eines Sandes dio Menge des crome- 
Zusatzos berechnet, um ein brauclibares lJrodukt zu 
erhalton. SelbstYerstiindlich orfiihrt das Gomisch vor 
seinor Yerwendung eine griindlicho mechanisclie 
Aufboreitung.
I 5; Diese Art der Herstellung des Formsandes bezw. 
des tonerdereiehen Produktos bietet manche Yorteilo. 
Yom kaufmśinniachen Stand])unkt ist es z. B. wesentlicli 
zweckmiiBiger, wenn m an  n ic h t  den Sand selbst, 
sondern ein aus ihm horgestolltes Y eredeltos Erzeugnis 
Y orBchickt; d u rc h  die h ie rd u rc h  en ts te h e n d o  bedoutende 
Yorringerung der Beforderungskosten ist dom Sand- 
prodnzenten dio Moglichkeit geboton, mit Boinem Er- 
zougnis auf groBere Entfernung ais bisher in W ett- 
bewerb zu treten. D ie GieBereien a n d o rso its  haben 
den Yortoil, daB sie kieseleiiurereichen Sand, der sich 
etwa in ihrer Niihe findet, der abor ais Bolchor zum 
Formen n ic h t verwendbar ist, d u rch  den  tonerdehaltigen 
Zusatz fiir ihren Zwreck brauchhar machen konnen.

Der bei der Herstellung der crome zuriickbleibende 
kieselsiiurereicho Sand kann ais mindorwertiger Form
sand fur einzelnc Zwecke weiter verwendot werden. 
Die am Produktionsort sowie in der GieBorei erforder- 
lichen Aufbereitungsmaschinenmachen sichbald bezahlt.

D r. H. FUrth.

Eisenhuttenlaboratorium.
die durch die m it grćiflter Sorgfalt ausgefiihrto  
E lektrolyse erhalten werden.

Das T rocknen des N ickcloxiinniederschlages 
im N eubauertiegel betrachte ich ais zu zeitraubend, 
besonders im praktischen Laboratorium , und gebe  
dom Einiischern dos F ilters sam t N iederschlag im  
gewGhnlichon Platin- odor Porzollantiegel don 
Y orzug. Beim Einiischern m iissen naturlich ge- 
wisso Yorśichtsmaflr©geln beobachtet w erden, 
um  dio etw aige Sublim ation des Niedorschlages 
zu verhindern.

Zur T rennung des N ickels vom E isen nehmo 
ich die R othescho E isenextraktion  zu Hilfe.
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Dio iin h iesigen  Laboratorium ausgofiilirten  
Y ersucho lohren, dafi die R otbescho E isenestrak - 
tion aueh ohno V erdam pfen dor E isonlosung zur 
Trockno fiir die N iekolbestim m ung ganz gonaue 
R esultate liofert. A uch dio A nw osonhoit des 
Cliroms booinflufit dio N iekolbestim m ung niclit.

Dio A usfiihrung der N iekolbestim m ung go- 
sehioht folgondermafien: 1 g  N ickel oder Clirom- 
nickelstahlspano wird in oinom kleinon etw a  50 ccm  
fassenden Bocherglaso in 15 ccm Salzsiiuro (spoz. 
Gew. 1,124) gelost und bis zum  vollen  Loson auf 
dem Sandbade orwarmt. Ist allos in L osung  
gogangon, so gibfc man jo tzt au.s dor 1 ccm  halton- 
don Pipotto in dio OoITnung zw isclien  Uhrglas 
und Hechorglasnr.se vorsichtig  tropfenwoiso Sal- 
petorsauro (spoz. Gew. 1,4) zu, bis dio L osung  
schaum t und dor lotzto Salpetersiiuretropfen oino 
verhiiltnismaGig gow altige O xydationsroaktion  
borvorruft, indem  dabei die Farbę der L osung  
pliitzlich von schw arz in  rot iiborgoht und dio 
L osung durclisicłitig w ird.

Dio L osung mul) w eitor kurzo Zeit gokocbt 
w erden, um dio kloinon Mongon freion Clilors 
zu enfcfornon; nachdem  sio abgokiiblt ist, wird  
sio in oin Gofiifi des Rothoschon Sobeideapparatos 
ubergogosson. Dio lotzton Toilo der Losung  
miisson m it Salzsiiuro (spoz. Gow. 1,124) ins Gofiifi 
eingotragon wordon.

Dio E isonextraktion w ird in  vier Phasen vor- 
gonomm on. Zum orston E xtrahieren g ib t man 
ins zw oito Gefiifi 35 ccm  AoChor m it 10 ccm  
Azoton, zum zw oiten  30 ccm A etlier m it 10 Ccm 
A zeton, zum dritton 25 ccm  Aothor m it 5 ccm  
A zeton, und ondlicli, um  die oxtrabiorte Fliissig- 
keit ganzlich von lotzton Spuren E isen  zu bo- 
froion, vorw endo ich boinalio 35 ccm roinon 
Aotbors, dor ganz farblos ist und dor beim ersten  
Extrahioren m it Zugabo von 15 ccm A zeton boi dor 
folgendon A nalyso wiodor bonutzt w erden kann.

Dio eisonfreio Lfisung eines gew olm lichen  
Nickolstahls ist blafigriin, eine solche dagegon  
m it 1 bis 5 o/o Chrom is t-fa st dunkolgriin.

In dor von E isen befreiten Lijsung w ird Nickol 
auf folgende W eise bestim m t:

1. G e w o h n l i c l i e r  N i c k e l . s t a h l  (oline 
Chrom). Die aus dem Rothesclion Sclioideapparat 
in  oin 400 bis 500 ccm fassendos Bechorglas iiber- 
gegossene L osung wird boinalio auf 100 ccm m it 
hoifiom W asser yerdiinnt, stark amm oniakalisch

Bericht uber in- und

D eutsche  Patentanmeldungen.*
9. Juni 1908. KI. 71>, B 48 268. Yorrichtung 

zur ITerstellung yon lloliren mit uberlappter Naht. 
Friedr. Boecker Ph’s Sohn & Co., Hohenlimburg.

* Die Anmeldungen liegen von dem augegebonen 
Tage an wahrend zweier Monato fiir jedormann zur 
Einsiclit und Einspruchserhehung im Pateutamte zu 
Berlin aus.
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gom acht und auf dem Sandbade bis fast zum  
Sioden orwarmt. Dabei verliert die L osung die 
lotzton Spuron von Aother, und es scheidot sieli 
ein kloinor braunor M anganbydroxydulnieder- 
sclilag aus. Dor Niodorschlag mufi abfiltriort und  
das F ilter m it siodondem W asser gow aschen  
werden. In dom etw a  350 bis 400 ccm  botragen- 
den und fast zum  Sieden orwarm ton Filtrato  
fiillt man N ickol m it dor ontsprechondon M enge 
einprozentigor alkoholiscber D im othylglyoxim - 
losung. Daboi mufi dio F lussigkoit tiich tig  m it dem 
Glasstabo gom ischt nocli oinigo M inuton erwiirmt 
werden, woboi dor Niedorscblag sieli zusainmon- 
ballt und gleich  liltriert werdon kann.

2. C l i r o m - N i c k e l s t a h l .  Ist der zu analy- 
sioronde Stahl chrom lialtig, so wird dio eison- 
froio L osung gloichfalls boinalio auf 100 ccm  m it 
hoifiom W assor yerdiinnt, 0,5 bis 1 g  W einsiiuro 
zugogobon, m it A m m oniak im Ueborsehusso vor- 
setzt, bis f£ist zum  Sioden orwarm t und w eitor, 
w io oben angogobon, bohandolt. Ist dor Stalli 
stark clirom haltig, so m iissen nocli etw a  5 bis 10 ccm  
oinor gosattig ton  C hlorainm onium losung zugo- 
sotzt wordon.

D 0rseharlachroteN ickoloxim niodorschlag wird  
abfiltriort, m it siodondem W asser gow aschon, und, 
ohno zu trocknon, in oinom tariorton 1’latin - oder 
Porzollantiogol vorascht, g eg liih t und gow ogon.

Um dio otw aigo Sublim ation dos N ioderschlags 
zu rorliindern, wird der in dor Spitzo dos Filters 
gesam m olto Niodorschlag mit den Filtorriindorn 
zugedockt, also in A rt oinos B eutels gosch lo ssen : 
dor auf solche Art gobildoto K egel wird dann 
utngekehrt, d. h. m it dor Ba-sis nacli unton auf 
oin zw oites, m it W asser bofouchtetes Kilter ge leg t  
und wiedorum, w io obon angegeben, goschlossen  
A uf solche W oise w ird oin Doppelkogol gebildet, 
dor m it don Fingorn vorsichtig  zusam m ongodruckt 
fast einen  zylindrischon K uclion gibt.

Jodenfalls mufi das Vorkoblon des F ilters 
langsam  und vorsiclitig  vorgenom m on werden. 
Da aber dor N ickoloxiinnioderschlag orst boi 250° 
sublim iert, so ist das D oppelfilter viel friihor vor- 
kohlt und der gebildeto kohlenartige D oppelm antel 
scliiitzt don N iederschlag ganz g u t vor der Subli
mation. Dio Methodo g ib t vortrofflicho R esultate.

Ii. W dotoiszewski,
C hefehem iker d e r  P crn m er P a tro u e n - und  K anoneu- 

R eg ieruugsfabrik  M otow lllchu.

auslandische Patente.
KI. 71), E 12 088. Yerfahren zum Auspronsen von 

Kohren. lleinr. Ehrhardt, Dusseldorf, Reiclisstr. 20.
KI. 7h , I i  a8 881. Drahtziohtroinmel mit beweg- 

lichen Greiferarmen und hoiderseits der Trommel ge- 
lagerter senkrecht stehender W elle. John Milton 
Henderson, W aterburg, Y. St. A.

KI. 26 c, B 45 002. Verfahren zur Herstellung 
von Kraftgas. Frederick W illiam Barkor und Thomas 
Lough W hite, New York.
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KI. 31 a, J  9507. Metallschmelzofon mit zwoi 
Schiicliten, yoii denen dor eine zur Aufnahme des 
Schmelzgutes, der andero zur Aufnahmo des Brenn- 
Btoffes dient. Theodor Jellinghaus, Kamen i. AY.

KI, 35b, L 25 646. Blockzange zum Fasson von 
Blocken mit ungleichformigem Quersclinitt; Zusatz 
z. Anm. L 24 845. Ernst Lutz, Kiel, Giithestr. 23.

KI. 49 f, L 23 733. Rad, welches aus durch Punkt- 
yorBchweiBung yorbundenen Blechen hergestcllt ist; 
Zub. z. Pat. 192 895. Laurenco Sylvan Lachman, 
New York.

11. Juni 1908. lCI. 40e, R 24 508. Yerfahren 
zur elektrometallurgischen Yerarbeitung von Erzen. 
Jam es Henry Reid, Cornwall, Kanada.

KI. 40c," R 24 509. Ofon zur Yerarbeitung von 
Erzen und zur Gewinnung ibror Einzelbostandteile 
durch elektrisehe Erhitzung. Jam es llenry Reid, 
Cornwall, Kanada.

KI. 49b, Sch 29059, Abgratmaschine fur W inkel- 
eisen mit rotierenden M essom. Josef Schnitzler, 
Bochum, BuddenbergBtraBo 5.

KI. 49 b, W  25 339. Yorrichtung zum selbsttatigen  
Begrenzen des W erkzeugdrucks bei Maschinen zum 
Lochen, Priigen, Stanzen; Zus. z. Anm. W  25 080. 
Arthur Wilzin, Clichy, Erankrcich.

KI. 81 e D 19544. AntriebsYorriehtung fiir llo ll- 
gflnge; Zus. z. Pat. 159 775. Duisburger Maschinon- 
bau-Akt.-Ges. yorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

KI. 81 e, G 20 172. Yorrichtung zum selb B tta tigen  
Feststellen und ICippen von Hiingebahnwagon. Gesell- 
schaft fiir Eorderanlagcn Ernst Ileckel in. b. II., 
St. Johann, Saar.

15. Juni 1908. KI. 18a, M 31 505. Yerfahren 
zur Gewinnung von metallischem Eisen aus seinon 
Erzen durch Keduktion der Oxyde m ittels Gases und 
spatorer magnetiacher oder anderweitiger Aufbereitung 
des Erzes. Walter Mathesius, W ilmersdorf b. Berlin, 
Lietzonburgerstr. 40.

KI. 24 c, R 24 613. Heizgasluhrung fiir Generator- 
ofen mit schrugliegendon Yergasungskammorn, bei 
der hintereinander angeordneto, einerseits an die Ileiz- 
gas- utid Luftzutuhruusgkaniile, anderseits an dio nach 
dom Generator fiihrenden Rauchgaskaniile angeschlos- 
sene U-f.ormige lleizgaskaniilo yorgesehen sind, die 
jedo YergasungBkammer iiberqueren. llan s Ries, 
Miinchen, Maistr. 9/10.

KI. 2 4 f, S 25585. Um eine wagorechte Achse 
drehbarer Trommelrost mit mohreren durch radialo 
Rostwiinde gCbildeten Feuerungsabteilungen. Guido 
Satlow, Dresden, GluckstraBe 9.

KI. 81 e, II 41 536. Lagereinrichtung fiir Massen- 
gut, insbesondero fiir Klarkohle. August Handel und 
Paul W eise, Kriebitzsch, S.-A.

18. Juni 1908. KI. 12 e, W 28 318. Flussigkeits- 
ab6cheider fur Gase oder Diimpfe. Fa. C. Jul. Winter, 
und Hugo Stein, Kamen i. "Westf.

KI. 49 h, Sch 28 269. Yerfahren zur Herstellung 
yon ungeschweiiiten Ketten, dereń einzelne Glieder 
aus je zwei sich unter rechtem W inkel kreuzenden 
zusammenhangenden Augen hestehen. Ferdinand Schar, 
Schwechat bei AYien.

22. Juni 1908. KI. 18a , M 32075. Begichtungs- 
yorrichtung fiir Ilochofen, bei der die Beschickung 
selbst das Austreten der Gicbtgase yorhindert. AYalther 
Mathesius, W ilmersdorf bei Berlin, Lietzenburger- 
straBe 40.

KI. 24 c, L 22 483. Verfahren der fraktionierten 
Verbrennung kohlenwasseratoffhaltiger Gase und 
Diimpfe. Adolf Langen sen., Koln-Riebl.

KI. 31 a, T 12 206. Schm elztiegel mit fest damit 
yerbundener Lotlampe. Hans Tagwerker, ^Yien.

KI. 31 c , II 41764. Parallelwandiger, offener 
Kasten fiir gestapelte GieBformen. Otto Ilann s, Ham
burg, Schroederstiftstr. 5,

KI. 49 e, lJ 19 542. Vorrichtung zum Pressen  
groBer Fliichen durch hydraulischen Druck mittels 
einer eine Schaukelbewegung ausfiihrenden PreBplatte. 
Carl Prott, Hagon i. W.

G ebrauchsm ustereintragungen.

9. Juni 1908. KI. lOa, Nr. 340 949. Ais Schwenk- 
halin ausgebildetos Brauserohr fiir Kokslosclirinnen. 
Kolnische MaBchinenbau-Akt.-Gos. Kolu-Bayonthal.

ICl. 18c, Nr. 341 104. GeschweiBter Gliihzylinder 
mit konischein, luftdichtem  VerschiuB. Maschinen- 
und Dampf kcsselfabrik Guilleauine AYerko G. m. b. H., 
Ncustadt a. Haardt.

KI. l!)a, Nr. 340872. SchienenstoBverbindung. 
R. R. Poppinga, Norderney.

KI. 21 h, Nr. 340738. GraphitschmelzgefSB fiir 
elektrisehe Schmelzung mit einem nichtleitendenlJeber- 
zug aus Schainotte im Innern, zu dom Zweck, das 
Schm elzgut von dor AYandung des GefiŁBes olektrisch 
zu iBolieren. Hugo Helberger, G. m. b. H., Miinchen.

KI. 24a, Nr. 340613. Yor Dam pfkcssel u. dergl. 
zu 8etzende Yorrichtung, in welclier Koksasche und 
andero ininderwertigo Stoffe mitverbrannt werden. 
Karl Russell, Rcckiinghausen-Siid.

KI. 2 4 li, Nr. 340 847. Drehbarer, gowiilbter Ab- 
sperr- und Rogelungsschiebor m it Gleitbahn und 
fouerfester Yerkleidung, fiir den Beschickungstrichter 
von Kettenrostfeuerungen. Berlin - Anhaltische Ma- 
Bchinonbau-Akt.-Ges., Dessau.

KI. 31 c, Nr. 341171. GuBputzmaBchine mit mo- 
torisch bewegtein in jeder beliebigen Stollung arbei- 
tendon MeiBel. Ludwig Sobotzik, Sgorzelotz. Krcis 
Beutheu.

15. Juni 1908. ICl. 7 a, Nr. 341323. Transport- 
yorrichtung fiir das W alzgut, insbosondere boi Fein- 
walzwerken. Benrathor M aschinenlabrik Akt.-Ges., 
Benrath bei Dusseldorf.

KI. 7 a, Nr. 341834. Yorrichtung zum Aufnehmen 
und Ablegen des W alzgutes, insbosondere fiir Fertig- 
walzwerke. Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. yorin. 
Bechem  & Keetman, Duisburg.

KI. 24c, Nr. 341 (iOS. Kombiniertor Generator- 
ofen mit getrennten Ileizkammern. Eisenwalzwerk 
Hansa, G. m. b. II., Bremen.

O esterreich isch e  Patentanmeldungen.*
15. Juni 1908. KI. 10 c, A 4324/07. Yerfahren 

zur Fiillung Yon Koksofen. Heinr. Limberg, St. Jo- 
hann-Saarbriicken.

KI. lOc, A 58S2/07. Yerfahren zur F iillung yon 
Koksofen. Heinr. Limberg, St. Johann-Saarbriicken.

KI. 18 b, A 4454/OG. Yerfahren zum Iliirten von 
Stalli. Edward Ponton Colborn, Utah (Y. St. A.).

KI. 24 e, A 6540/06. Gaserzeugungsanlage. Maurits 
Daniel Charlouis, s’Grayenhago (Niederlande).

KI. 31 a, A 6704/07. Yerfahren zu Yerminderung 
der Lunkerbildung beim GieBen. H agener GuBstabl- 
werko Akt.-Ges., Hagen i. "\V.

KI. 31 c, A 475/08. Riihrenformstampfmascbine. 
Robert Ardelt, W etzlar a. Lahn.

KI. 40 b, A 6794/06. Elektrischer Ofen. Jean 
Baptisto Trillon, u. Stó. Electro-Ghimiąuo du Giffre, 
St. Jeoire (Haute Sayoie, Frkrch.).

KI. 49 b, A 6106/06. Yerfahren und Sehmiede- 
presse zur Herstellung yon schmiedceisernen W agen- 
riidern und dergl. aus einem mchrockigen platten- 
fdrmigen Arbeitsstuck. John Morrison, Pittsburg 
(Pennsylyanien, V. St. A.).

* D ie Anmeldungen liegen yon dem angegebenen  
Tage an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
Ełnsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
^Yien aus.
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Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. Sf2035)0. F re d  H. D a n ie l s  in  W o r c e a te r ,  

Mass. Stabeisenwalzioerk, namentlich fu r  H erstellung  
von D raht.

DaB W alzgut gelangt zuniiclist in mehrore liinter- 
einander angeordneto Yorwalzen o ,  von dort in dio 
ZwiBchenwnlzen b und schliefilich in die Fertigwalzcn e, 
von wo aua es auf die Drahthaspoln i  aufgewundon 
wird. Silmtlicbo Yor- und Zwischonwalzen werden 
yon einer Antriobswello d  aus durch Kogelriidor ee  
in Umdrehimg yersetzt, und zwar sind dieao Kcgel- 
riider so oingericlitet, dali jedes folgende W alzcnpaar 
mit einer der Yerjiingung des W alzgutcs entsprechen-

den groBeren Geschwiudigkeit uinlauft. Die W elle d 
wird durch zwei Kraftmaseliinen f f  direkt angetrieben. 
Zwischen beiden aind auf derBelbcn W elle ein Schwung- 
rad g  und eine Dynamomaaehine h , Y orziiglich fur 
W echsolstrom, angeordnet. Die Fertigwalzen c werden 
einzeln yon Eloktromotoron p  angetrieben, dio ihren 
Stroni yon der Dynamomaaehine h empfangen. Wegon 
ilirer Eigenschaft, mit yon dor Belastung unabhiingigor 
Umdrehungszahl umzulaufen, eignen sich am boston 
Synclirónmotoren fiir den Antrieb der Fertigwalzen. 
Die Anlage bat don Y orteil, daB siimtliche W alzen 
in einer starren meebanischen oder elektrischen Yer
bindung mit den Antrielismasehinen stehen, so daB 
jede Yerzogerung in dereń Gang sich augenblicklieh 
gleichmiiBig allen W alzen m itteilt.

N r. 845601. T h o m a s  F. W i t h e r b e e  u n d  
J o h n  G. W i t h e r b e e  in  L’ o r t  H e n r y ,  N. Y. 
Hochofen/ erschlu/S.

Dio untero Glocke besteht aus zwei Teilen a und
b, die an in einandor sitzenden H angom  c mul d  bc- 
festigt sind und je  fiir sich bowegt werden konnen 
und zwar der untere Teil b m ittels des Balanciers e, 
und der obere m ittels eines mit dem Iliinger c starr

yerbundenen Druckzy- 
linders f, in dem eine 
auf dor Stange d  befe- 
atigte Zwischenwand g 
sich befindet. Teil a 
ruht mit seinem unteren 
Rande abdiehtend auf 
Teil b, letzterer wiede- 
rum legt sieh abdiehtend 
gegen den unteren sclirag 
nach auBen gelegenen  
Rand des unteren Schiitt- 
triebters li. Je nach- 
dom die im Schutttrich- 
tor h befindliebo Be- 
sehickung rnehr nach 
der Ofenmitte oder nach 
der Ofenwand bin ge- 

giehtet werden soli, wird entwoder die Glocko a nur 
allein angelioben, so daB dio Besehiekung durch das 
Innere deB  Glookenteilea b niedergebt oder es werden 
beide Gloekenteile a und b gemeinsam gesenkt. Zur 
bosseren Yerteilung der nach dor Ofenmitte dirigierten 
Besehiekung kann untor dem Armkreuz i  des Gloeken- 
teiles b ein Yerteilungskegel k  aufgehangt sein, der yer- 
hindert, daB zu yiel Erz usw. nach der Ofenmitte zu fallt.

N r. 81i)i)0<). W i l l i a m  II. M i l l e r  in  P i t t s -  
b u r g , Pa. Blockwdrmofen.

Die Ofensoble, auf der das Geloise a liegt, ist 
mit W asser bedeckt, das his zu den KUpptiiren b 
reicht und einen Abseblull des Ofens bezwecken soli. 
Yor den beiden Ofenenden sind Yertiefungen c vor- 
gesehen, in weleho Plattformen d  mit Geloise e liin- 
einpassen. Sie sind auf Kolbenstangen f  hefostigt

und konnen m ittels der Zylinder g  so weit gesenkt 
und geboben werden, daB die mit don Blockon be- 
ladonon W agon h in den Ofen eingofahron sowio auf 
das auf dor Hiittensoblo liegoiido Zu- und Abfuhr- 
geleise gescliobon werden konnen. Da letztere recht- 
winklig zur Ofenliingaacbse angeordnet sind, so sind 
die Plattform en d rund gestaltet und konnen mittels 
Zahnatangen i und auf den Kolbenatangen f  sitzon- 
der Zahnrader k  gedreht wordon.

> r . 852 000. M a x  S k 1 o w s k y i n M o 1 i n o , 
Jll. Oleitbuhn f i ir  Blockwdrm ofen. 
i?-,’ ^Dio Gleitbahn besteht aus Stablschienen a, die in 
eine bezw. mebrere schwero Stiicko b aus GuBoisen 

eingobettet sind. Die Guflstiieke 
b sind auf der Unterseito ausge- 
liohlt und liegen mit den beiden 
yorspringenden Randem c auf dor 
Sobie des WarmofoiiB auf; eino 
besondero llofestigung dorsolben 
ist wegon ilirer Schwero in den 
m eisten Ftillen nicht notig. Dio 

Stahlschiono ist durch ihre tiefo Einbettung in den 
GuBstiiekon b gegen das Werfon gesiehert und bedarf 
keiner W asserktihlung; die abgenutzte Sehione kann 
selir leieht herausgenommon und durch eine neue 
erselzt werden.

Nr. S009S3. J o h n  W. M ac D o n a ld  in  P i t t s -  
b u r g ,  l ‘a. Hochofen.

Das Gestell des OfenB besteht aus zwei Teilen, 
dem unteren Teile o, der der Zeichnung nach aus 

einem eisornen waaserge- 
kublten Doppolmantel be
steht, aber auch durch feuer- 
festes Mauerwerk ersetzt 
werden kann, und dem obe- 
ren G estellteile b. Zwischen 
beide Teile ist ein Kranz c 
eingesetzt, der aus einer 
Anzahl yon doppelwandi- 
gen Mantelstiickeu besteht, 
die die Windformen d  ent- 
halten. Jedes Stiick hat 
dicht nebeneinander meli- 
rere Formen, der Beschrei- 
bung nach je drei, und ist 
mit mehreren Zu- und Ab- 
laufen fiir Kiiblwasser yer- 
sehen. Es wird durch 
W inkel e und Sehrauben- 
bolzen f  in Stellung gehalten  

und kann nach Losen derselben aus dem Ofen her- 
ausgezogen werden. In die Formen d  miindon dio 
W indzuleitungen g, die m ittels Schraubenbolzen h und 
Ansiitze i  mit ihnen yerbunden s:nd.

,
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S t a t i s t i s c h e s .
Erzeugung der deutschen H och ofen w erk e  im Mai 1908.

B e z i  r k e

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

im
Aprll 190S 

T onnen

im 
M ai 1908 

Tonnen

vom 1. J a n , 
bis 31. Mai 

1908 
T onnen

Im 
tMni 1907 

T onnen

vom 1. J a n . 
bis 31. Mai 

1907 
T onnen

c i
cS
-Cł g

a  S 

£  = . i  *» 
"  CS

1 *
s

Rhoinland-W estfalon*..............................................
Siegerland, Labnbezirk und Hossen-Nassau .

Bayern, W iirttemborg und Tbaringen . . .
S a a r b e z ir k ..................................................................
Lotliringen und L u io m b u rg ................................

79 803 
15 718 

6 999 
22 906 

2 959 
9 225 

53 882

65 844 
19 011

7 335 
22 262 

2 995 
9 574 

53 394

405 089 
90 535 
35 854 

113 075 
15 011 
46 764 

249 000

86 671
21 599 

8 269 
18 591 

2 601 
7 922 

30 353

440 038 
103 940 

42 390 
92 429 
12 920 
41 679 

171 878

GioBeroi-Roheisen Sa. j 191 492 180 415 955 328 176 006 905 274

4  S 2

s u
.=o **

Rhoinland-W estfalon*..............................................
Siogerland, Labnbezirk und Hesson-Nassau .

26 122 
1 062 
1 662 
5 930

26 437 
169 

2 414 
5 770

126 975 
8 416 

10 945 
35 410

23 874 
4 220 
3 179 
8 150

121 731 
19 567 
21 280 
38 260

Bessomer-Rohoisen Sa. 34 776 34 790 181 746 39 423 200 838

« 2
1 |  *cCli
ń s  e

-«=: -5 t— a-A

Rhcinland-W ostfalen*..............................................
Siogerland, Labnbozirk und Hesson-Nassau .
S c lile s ie n ......................................................................
Mittel- und O stdoutscliland**............................
Bayern, W iirttomberg und Thiiringen . . .

Lotkringen und L u x o m b u r g ............................

244 890

30 777 
19 500 
11 300
78 283 

229 600

277 217

30 045 
20 535 
13 610 
80 270 

246 055

1 325 569 
325 

146 240 
102 830 

66 930 
379161  

1 216132

299 609

28 013 
20 860 
13 900 
66 336 

294 884

1 395 716

121120  
127 895 

62 430 
327 001 

1 415 586

Tliomas-Robeisen Sa. 614 350 667 732 3 237 187 729 602 3 449 748

=a cT 
—
•s S S 
L ° | s  
i -  £ ; i

— -g £ ■a ^ u
2.S<£ŁO

Rheinland-W estfalen*...............................................
Siegerland, Labnbozirk und ITessen-Nassau .
S c b le s io n ......................................................................
Mittel- und O stdoutscliland**............................
Bayern, Wiirttomberg und THttringen . . .

51 923 
16 653 

8 725

3 120

45 278 
17 567 
9 383 

650 
1 780

255 229 
105 673 
55 60S 

2 609 
7 210

38 398 
32 842 
11 079

215 683 
152 103 
52 627

785

Stabl- und Spiogoleisen usw. Sa. 80 421 74 658 426 329 82 319 421 198

.1 .g
"o t-O C-S ."• o.5̂ tKJ-a  ̂T3 “

Rheinland-W estfalon*..............................................
Siegerland, Lahnbozirk und Hessen-NaBsau . 
S c b le s io n .....................................................................

Bayern, 'Wurttemberg und Thiiringen . . . 
Lotliringen und L uxem burg.................................

7 500 
12 511 
30 779 

960

7 077

3 664 
7 567 

32 826 
1 990

7 275

31 017 
63 891 

148 748 
5 503 
2 424 

41 123

3 038 
19 557 
28 092

1 300 
14 977

17 509 
90 420 

145 353

3 545 
77 672

Puddel-Rolieison Sa. 58 827 53 322 292 706 66 964 334 559

bił
c* es
!f _S
c  •=

=? cS

1 1CE>

Rlieinland-W estfalen*..............................................
Siegerland, Labnbezirk und TTessen-Nassau ,
S c b le s io n ......................................................................
Mittel- und O stdoutscliland**............................
Bayern, W urttemberg und Thiiringen . . .
S a a r b e z ir k .................................................................
Lotliringen und Lusomburg ............................

410 238 
45 944 
78 942 
49 296 
17 379 
87 508 

290 559

418 440 
44 314 
82 003 
51 207 
18 385 
89 844 

306 724

2 143 879 
268 840 
397 395 
259 427 

91 575 
425 925 

1 506 255

451 590 
78 218 
78 632 
53 601 
17 801 
74 258 

340 214

2 190 737 
366 030 
382 770 
258 584 

79 680 
368 680 

1 665 136

Gesamt-Erzeugung Sa. 979 866 1 010 917 5 093 296 1 094 314 5311 617

baa
B> 2ta ■—
s  s

w-5. -C3
B S 3 «

G ieB erei-R oheisen ...................................................
Bessem or-R oheisen...................................................
T h o m a s-R o lio isen ...................................................
Stahl- und S p ie g e le i s o n ......................................
1’uddol-Roheison........................................................

191 492 
34 776 

614 350 
80 421 
5S 827

180 415 
34 790 

667 732 
74 658 
53 322

955 328 
181 746 

3 237 187 
426 329 
292 706

176 006 
39 923 

729 602 
82 319 
66 964

905 274 
200 838 

3 449 748 
421 198 
334 559

! 07 Gesamt-Erzeugung Sa. 979 866 1 010 917 5 093 296 1 094314 | 5311 617 :

}la i 1908:

Stoinkoblcu . . 
Branńkohlen . . 
Eisonerzo . . . 
Itolioiscu , . . 
Kupfer . . . .

Einfuhr
1 076 688 t 

746 959 t 
807 132 t 

24 077 t 
15 576 t

A usfuhr
1 842 872 t 

3 045 t 
266 S7S t 

14 502 t 
483 t ab:

K o h o i s e n  e r z e u g u n g  i m A u s 1 a n d e :

B e lg ien : Mai . . . . . .  111 599 t

* Bis Ende 1907 : einschl. Lubeck. ** Yom 1. Januar 1908 
Ilannoyer, Braunscbweig, Lubeck, Pommern.
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Ein- und Ausfuhr des D eutschen R eiches in den Monaten Januar-Mai 1908.

E infuhr A usfuhr

Eiscnerze; eisen- oder manganhaltige GasreinigungsmaBse; Konverterschlacken; t t

2 746 414 1 438 634
148 307 797

107 051 95 650
Bruclieisen, A lteisen (Schrott); Eisenfeilspiine usw. (843a, 8 4 3 1 ) ) ........................
Roliren und Rohrenforinstiicko aus nicht Bchmiedbarom GuB, Halinę, Arentile usw.

58 733 54 921

(778 a u. b, 779 a u. b, 783 e ) .................................................................................... 725 20 338
'Walzon aus nicht schmiedharom GuB (780a u. b ) ............................................... 24(i 4 491
Mascliinonteilo roh u. bearbeitet** aus nicht schmiodb. GuB (782a, 783a —  d) 2 808 2 001
Sonstige EisenguBwarón roh und bearbeitet ( 781au.  b, 7821), 783 f u. g.) . . . 
Roliluppen; Robschienen ; R ohblocke ; Brammen; vorgewalzte B łocko ; Platinon;

3 671 24 028

3 93!) 153 042
Sehinicdbarcs Eisen in Stiiben: Triiger ( ] [ - ,  M - und _J L -^ isen ) (785a) . 479 114 006

1 788 23 152
1 749 23 265
1 147 38 042

Anderes nicht goformtes Stabeisen; Eisen in Stiiben zum Umschmelzen (785 o) 6 712 160 258
Grobblecho: roh, entzundert. gerichtet, dressiert, gefirniBt (780 a ) ........................ 8 801 82 556
Eeinbloclio: wie vor. (786 b u. c ) .............................................................................................. 2 1<JU 50 069

14 950 77
10 6 216

Blecbo: abgeschliffen, lackiert, poliert, gebraunt usw. (787, 788c.) ................... 39 1 500
W ellb leeh; Dehn- (Streck)-, Riffel-, W affel-, "Warzeń; andoro Bleche (789 a u. b, 790) 52 8 290
Draht, gowalzt oder gezogen (791 a — c, 792 a — o ) ........................................................
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenformstiicke (793a u. b) . . .

2 717 139 568
53 1 530

Andero Rohren, gowalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) ................................. 5 538 42 605
Eisenbahnsehienen (796 a u. b ) .................................................................................................. 66 147 157
Eisenbahnsclrwellen, Eisenbabnlaschon und Unterlagsplatten (796 c u. d) . . . . 8 49 329

Schmiedbarer GuB; Sehmiedestiicko*** (798a—d, 799a—f ) ......................................
174 35 095

3 068 20 742
1 420 13 189

Briicken- und Eisenkonstruktionon (800 a u. b ) ..................................................................
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu 

Flaschenziigen; Windan (806 a— c, 8 0 7 ) ......................................................................

148 24 688

389 2 935
Landwirtschaftlicho Gerśite (808a u. b, 809, 810, 811 a u. b, 816a u. b ) . . . . 1 076 18 435
W erkzeuge (812a u. b, 813a— o, 814a u. b, 815a— d, 8 3 6 a ).....................................
Eisenbalinlaschenschrauben, -keilo, Schwellenschrauben usw. (820 a ) ...................
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 8 2 4 a ) .................................................................

573 6 586
35 3 833

309 4 022
Schraubon, Hiete u b w . (820 b u. c, 825 o ) ........................................................................... 629 6 737
Acbson und Acbsenteile (822, 823 a u. b ) ........................................................................... 31 759
W agenfedern (824 b ) ..................................................................................................................... 48 396
Drahtseile (825 a ) .............................................................................................................................. 77 1 715
Andere Drahtwaren (825h— d ) .................................................................................................. 267 12 674
Drabtstifte (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) ......................................................................................... 1 103 31 847
Haus- und Kuchengeriite (828 b u. c ) .................................................................................... 171 11 093
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ................................................................................................................ I 513 1 302
Feine Messer, feino Scheren usw. (836 b u. c ) .................................................................. 48 1 569
Hali-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (84l a — c ) ......................................................................
Alle iibrigen Eisenwaren (816 c u. d— 819, 828 a, 832—835, 836 d u. e — 840,

87 1 174

8 4 2 ) ................................................................................................................................................. 977 18 750
Eisen und Eisenlegierungen, unvollstandig a n g e m e ld c t ............................................... — 358
Kessel- und ICessolselimiedearbeiten (801 a— d, 802— 8 0 5 ) .......................................... 709 10 854

Eisen und Eisenwaren in don Monaten Januar-Mai 1908 236 330 1 471 444
Maschinen „ „ „ „ 36 417 142 068

Summę 272 747 • 1 613 512

Januar-Mai 1907: Eisen und Eisenwaren . 305 163 1 380 294
M a B ch in en ........................ 38 759 123 858

Summę 343 922 1 504 152

* Die in Klammern stelienden Zifferu bedouton dio Hummern des statistischen >Varenverzeichnisses.

** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefiihrt.

*** Die A u s f u h r  an Schmiedestiicken fiir Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefiihrt.
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II.

R olioisenorzeiigung in  (len Y erolnigten Staaten .*  
Ueher die Leistung der Koks- und Anthrazit- 

hochofen der Vereinigten Staaton im M a i 1908, ver- 
glichen mit dom Y o rh erg e h en d en  Monate, g ib t  fol- 
gende Zusammonstellung AufachluB:

Sta! 1908 
t

I .  G eaam t-E rzeu gu ng . . . 1 182 621
Arboitatugl. Erzo ug un g  . 38 149

A pril 1908 
t

1 167 996** 
38 933**

* „The Iron A g eu 1908, 4. Juni, S. 1803.
** Dioao Ziffern atimmen mit den friiher vom 

„Iron A go“ mitgctoiltcn nicht genau iiberein. — 
Yergl. „Stahl und Eiaen" 1908 Nr. 22 S. 784.

III.

IV.

Mai 1908 A pril 1908

Anteil der Stahlworks-
t t

GeBellschaften . . . 771 829 737 157
darunter Ferromangan

und Spiegeloison . . 18 108 12 561
ftm i. Ju n i *m 1. Mat

1903 1908

Zahl der Hoehofen . . 396 396
d a Y o n  im Feuor . . . 141 **146
AVoehenleistungen dor t

H oeh ofen ....................... 264 753 **272973

Aus Fachvereinen.
Verein deutscher EisengieBereien.

Untor dem Yoraitz dea Herrn F . S c h u l t z  au8 
Liinen fand am 26. Mai d. J. in Dortmund eine Yer- 
aammlung dea Bezirks D o r t m u n d  dor N i e d e r -  
r h e i n i s c h - W e s t f i i l i s c h e n  G r u p p e  fiir Bau- 
und MaachinenguB atatt, auf der lir . Oberingenieur 
B e e r aua Durlach einen Yortrag uber

modorne Sandaufboroitnngsanlagen; 
hiolt. Bedner betonto zu Beginn seinea Yortrages, 
woleli wichtigen EinfluB dio Aufbereitung und die Be- 
achalTonhoit dea Formaandea auf die Qualitiit der zu or- 
zougendon GuBatiicke bositzt, und fand ea merkwiirdig, 
daB gegenwartig noch ao viele Zweifel und Hinder- 
nisse der bewfthrten mechanischen Aufbereitung ont- 
gegengebracht werden. Er bemerkto, daB die B a -  
d i s c h o  M a s c h i n e n f a b r i k  in D u r l a c h  schon Yor 

28 Jahren einzelne Maschinen fiir dio Aufberoitung des 
Sande8 bauto, so vor alleni dio bekannto liegondo 
Sandmischmaschine, sowio Siebwerke, Kollergango 
und dergleichen, und daB in dem damaligen dortigen 
GieBereibetriob fiir Masaenartikel und FeinguB bei 
Anwendung von PreBformmascliinen die zweckent- 
sprechendo Aufbereitung des Modellsandes aich aclion 
fiihlbar maehte, und durch entspreehende Aufbereitung 
des Sandes tatsiichlich auch bei starker Preaaung 
tftdelloao Formen und GuBstucke erzcugt wurden. 
Aber auch fiir dio Handformoreien aei ein gut prii- 
paricrter Formsand Y o n  groBter 'Wio.htigkeit und ea 
sei desbalb ein Gebot der Notwondigkeit fiir oino 
moderne GieBerei, der Sandaufberoitung die vollate 
Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdinga bestehe 
schon seit einigen Jahren in manchen GieBereien eine 
teilw eise'A ufbereitung des neuen und alten Sandea, 
welche ziemlieli liohen Anforderungen in bezug auf 
Feinheit, luftdurchliiaaige Beschaffenheit und Plastizitat 
entspreche. Allein der wirtschaftliche Betriob einer zeit- 
gemiiBen GieBerei und das Bestreben naeli Yerbilligung 
unter gleiehzeitiger wesentlicher Yerbesserung des 
Sandes bei m oglicbster tJnabbiingigkeit y o i i  den Sand- 
arbeitern, habeschlieBlicb zur Auabildung mechanischer, 
aelbsttStiger Aufberoitungen gefiihrt, wio aolelie schon 
seit etwa 8 Jahren von der Badischen Maschinenfabrik 
in Durlach mit beatem Erfolg geliefert werden.

Der Redner erliiuterte sodann die Grundgedauken 
der aelbsttiitigen Aufbereitung, welche auf einem  
Zusammenwirken der bisher bekannten einzelnen 
Spezialmasohinen untor Einschaltung einiger neuer 
Elemente und untor Yermeidung jedor Ilandarbeit 
beateht. Er erkliirto, dafi diese Aufbereitungen im 
allgomoinen drei Teile umfassen, niimlich die Auf
bereitung des neuen, friscbcn Sandes, die des alten, 
gebrauehten Sandea und die Yermiachung der beiden 
Sandaorten, aowie notigenfalls Zusiitze und die y o I I -  
standig formgerechte Aufbereitung dieses Saml- 
gemiacliea.

Yon dor naturlichen Beschaffenheit des frischen 
Sandes hango es ab, ob cr Yormahlen und abgesiebt

werden muB, da feine Sandaorten, wie solche nament- 
licli in Frankreich zu finden aeien, gar keinor weiteren 
Zubereitung bediirfen und direkt in dieso Aufberei- 
tungen aufgegebon werden ktinnen, wahrendbeigroberen  
Sandaorten, wie sio inabo8ondero in Deutschland 
hiiufig sich finden, ein Mahlon und Absieben mit- 
telst Foineieb erfordorlich soi und infolgedoaaen das 
Trocknon des Sandes Yorangohen miisse. Boiin 
Trocknon des nouon SandcB komme entweder dio 
Trockenkammer bezw. der Trockenbodon, oder noch 
bessor dor von dor Badiacben Maschinenfabrik in Dur- 
lacli oingefiihrte rotierende Sandtrockenapparat zur 
Anwendung, wobei der Sand durch oino Anzahl lie- 
sondorer Schaufeln langaam im Innorn der Trommol 
woiter bowogt und gloichzoitig durch die durch dio 
Troinmel ziehenden Feuergaso sehr rasch und gleich- 
miiBig getrocknet werde. Dor getrocknote Sand 
komme sodann zur Yermahlung entweder auf lCugol- 
muhlen oder Kollergiingon, wobei die letzteren, wegon 
ihrer cinfachon Bodienung, groBereti Leistung und 
geringoren Abnutzung don Kugolmiihlen in dor Rcgol 
vorgezogen werden. Dieso Kollergango habon an- 
gebauto PolYgonaiobo, welche sehr leicht auawechsel- 
bar eingerichtet sind, um verschiedcno Sandsorten 
absieben zu konnen, und dio AYeite dieser Siobe er- 
giebt dio KorngroBo doa zur Yerwendung kommon- 
den Modellsandes. Der gomalileno, abgeaiebto Sand 
wird in den meisten Fallon in Silos aufgespeiehort, 
aus wclehen er alsdann durch Schieber in bestimmter 
Monge, entsprechend dem gowiinschten Mtschnnga- 
Yorhiiltnis, der Aufbereitung zugofiihrt werden kann.

Boi der Aufbereitung des alten , gebrauehten 
Sandes handelt es sich besoiulers um die Zerkloinorung 
der Sandknollen und Brockon, sowie um Yollstandige 
Reinigung von allen Eiaenteilon und aonstigon Fremd- 
korpern. Dieso Aufbereitung erfolgt durch dio An- 
ordnung eines Sandwalzwerkea in Yorbindung mit 
oinem elcktromagnetischen Scheider und einem groBen 
Polygonsieb, aus welch letztorein der separierto und 
Y o l l k o m m e n  gereinigte, alle gebrauchto Sand alsdann 
zur weiteren Aufbereitung golangon kann.

Dio dritte Abteilung der Aufberoitung, die Yer- 
misebung und formgerechte Fertigstellung dea Modell
sandes, beateht nach den Angaben dea Rednera darin, 
daB der neuo und altc Sand in einen Miachapparat 
gelangt, welcher m ittelst einer Mesaerwelle und aua- 
w^cchselbaren Mischmessorn die beiden Sandaorten 
mit den niitigen Zusiitzen innigst vermengt. Dabei 
kann gleicbzeitig durch einen angebrachten selbat- 
tatigen K o b l e n a t a u b Y e r t e i l o r  auch der benotigte Kohlen- 
staub zugefuhrt werden. Am Endo des Miaehapparatea 
ist oine Brauao angeordnet, bei welcher unter Druck 
das zur Anfeuchtung erforderliche W asser in fein 
zerteiltem Zustaud dem Sandgemiseh zugefuhrt wird. 
Dieaea Sandgomiach gelangt sodann zur Sandmisch- 
maschine, welche durch die Anordnung ihrer beiden 
gegeneinander rotierenden Sliftenscheiben das Ma
teriał nunmehr aufa innigsto Yormischt und ganz be-
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Bonders du rcliliiftet, w o rau f S e r jf  aripgSjptfl i te, fortige 
Form sand aus der M aschine fiu ltr-

Der Yortragonde orlauterte sodami an Iland  
einer W andtafel dio allgem eine schematischo Dar- 
stellung einer solehen automatischen Aufbereitung, 
woboi die Anordnung der oinzelnen bereits genannten 
Spozialmaachinon sowie dereń Zusammonstellung selir 
klar und deutlich ersiehtlich war. Auf besonderou 
WunBch und durch dic liebenswiirdigo Gonehmigung 
der Firma K i i p p o r s b u B c l i  & S o h n e  Akt.-Ges. in 
Gelaenkirchon-Schalko gab er an Hand zwoior Waud- 
tafoln eine ausfiihrliehe Beschreibung der von der 
Badischen Maschinonfabrik in Durlach im Yorgangcnen 
Jahro an dio gonannto Firma gelieferten grolien 
Sandanfberoitungsanlage. Diese Anlago ist imstande,
i. d.Std. bis zu 30 cbm feinsten praparierten Modellsand 
zu liefern, auch kommon bei derEinrichtung gleichzeitig  
die Transportverliilltni8se m ittelst Iliingebahnon in 
vorteilhaftestor W oiso zur Geltung. Bis jetzt seien  
etwa 20 derartigo Anlagen in verschiedonen Aus- 
fiihrungen und Dimensionen, wio solclio durch dio 
ortlichon Yorhilltnisso und verlangte Loiatungsfiihig- 
kcit bodingt seion, von der liadischen Maschinonfabrik 
in Durlach goliefort wordon und haben sich diesolbon 
uberall bestons bowiihrt.* Da auch bis vor wenigon 
Jahren nichts bekannt gewordon sei, daB in anderen 
Landern ahnlicho Aufboreitungen fur Formsand be- 
standen haben, so diirfe es wohl mit Rocht betont 
werden, daB dio Badischo Maschinonfabrik in Durlach 
mit der Einfuhrung dieser selbsttiitigen Aufboreitung 
einon neuen wichtigen Betriebszweig fiir die GioCereien 
orschlossen und oinen bedoutenden Fortscliritt in der 
deutschen GieBoroi-Industrie geschaffon habe.

Der sich an den Yortrag anschlieBende Moinungs- 
austausch war sehr lebhaft und wurden hierbei noch 
zahlreiche Fragen beziiglich der Betriebskosten, des 
Kraftbedarfes, sowio iiber einzelne Yorgiiuge bei 
diesen Aufboreitungen gestellt, welclio von dom Yor- 
tragonden in klarer W eise erledigt wurden.

Institution of  C ivil Engineers.
Obr,  P.  S a n d b o r g  bespracli** in oinein Yor- 

trago in London dio
cliom ischo Z usam m en sctzu iig  dor S cb ien cn  

und neuere Fortschritte auf diesom Gebiete. Rodner 
hob liervor, daB es unmoglich sei, allgem ein giiltigo 
Lieferungsbedingungon oder Yorschriften iiber dio Zu- 
aammensetzung von Schienen, welche allen Verhalt- 
nissenRechnung tragen, aufzustellen. Die vorschiedonen 
Bedingungen, wie z. B. beziiglich der Beschaffon- 
lieit der Erze, der Fabrikation, des Schienengewichts, 
klimatischer und Transport-Yerhaltnisso wechselton fast 
in jedem Fallo und allo mUBten wieder Beriicksichti- 
gung finden, um die besten Resultate zu erhalton. 
Man konno daraus schlieBen, welcher schwierigen Auf- 
gabo die Kommission zur Aufstellung von Normal- 
bedingungen gegonuborstand, ais es sich darum han- 
dolto, eine allgem ein gultige Yorschrift mit feston 
Grenzworten fiir die chcmische Zusammensetzung fost- 
zustellen, die den yerschiedenen Fabrikationsprozesson 
und anderen Bedingungen Rechnung tragen sollto. 
Aus Beiner Erfahrung heraus bespricht dann Sandborg 
einleitend den EiDfluB der yorschiedenen in Frage 
kommenden Korper.

DieYerbraucher haben beziiglich d e s P h o s p h o r s  
geniigend schleclito Erfahrungen durch Schienonbriiche, 
besonders in kalten Klimaten, gem acht, um yon der 
Notwondigkeit iiberzeugt zu sein, den Gehalt an diesem  
Bestandteil so gering wie moglich zu halten, trotz dor

* W ir behalten uns vor, anf diese Anlagen ein- 
gehender zuriickzukommen. Die Redaktion.

** Ycrgl, „Engineering", 21. Juni 1907.

guton ErgebnisBO mit hochphosphorhaltigen Schienen 
gegen Abnutzung. Obwohl es beim ThomasprozeB 
m oglich ist, das Materiał auf einen geringoron Phos- 
phorgehalt lioruntorzuarbeiten ais boim BesBomerver- 
fahren, so ist man doch boi dem orstgenannton Yor- 
fahren, bei dom das Bad orat yon dioaem Fremd- 
korpor goroinigt werden soli, ober dor Moglichkeit 
eines zufalligen hoheren Phosphorgohaltes ausgesotzt 
ais bei dom letzteren, das von reineron Rohmaterialion 
ausgeht. S c h w e f e l  bereitot dem Erzougor mehr 
Sorgo ais dom Yorbraucher, woil oin bober Schwefel- 
gehalt stots zu Rotbruch des Schienenmaterials fiihre. 
Da Schwefel hiiufig die IJrsache boginnonder Blason 
oder ltisse bildo, die besonders bei fortgosotzter Be- 
anapruehung sich ais gefiihrlich orwoison konnen, so 
ist oin ubermiiBig hoher Schwofolgohalt unter allen 
Umstiinden zu rermeiden. Dem M a n g a n g e h a  l t e  
wurdo von W. S i e m e n s  ein giinstiger EinfluB a'if 
den Stahl in mancher Hinsicht zugoschrioben, beson- 
dors soli er w ichtig sein, um saubero Walzoberflachen 
zu orhalten. Trotz alledem sollto man im Mangan- 
gebalt nicht hoher gehen, ais unbodingt zur Erlangung 
sauberer W alzstiicke notig ist, da bei vielen Schienen- 
briichon dem hohen Mangangehalte dio Schuld beige- 
mossen werden muBto. Schienen mit oinem hohen 
S i l i z i u m  g e h a l t  haben friihor, trotzdom sie gegen  
YerschleiB sich sehr gut bewiihrten, wenig gute Er- 
gobnisse gezeitigt wegen ihrer Hruchigkoit und dor 
UnregelmaBigkeit der prozentualen Gelialte dieses 
Korpers. D ies hiingt damit zusammon, daB das Si
lizium vom Roheisen her wiihrend dos Umwandlungs- 
yerfabrena im Stahl bleibt, oder daB es in Form von 
Roheisen zugesetzt wird. Auf Grund dieser Erfahrungen 
schreiben die Eisenbabnen jetzt durchweg einen Gc- 
halt von 0,1 o/o Silizium oder noch woniger vor. 
Sandborg hat nun schon soit Jahren Versucho mit 
Silizium in Schienenstahl gemacht, um ein gesundes 
und ziihes Materiał zu erhalten, daH keino Neigung  
zur Bruchigkeit zeigt. Er bat dabei festgostollt, daB 
bei Schienenstahl die “Wirkung eines n a c h t r a g -
1 i c h o n Siliziumzusatzes sehr verschioden ist von dor 
des im Stahl vom Roheisen her verbliobenen Sili- 
ziums. Im letztoren Fallo schwankt der prozentuale 
Gehalt erheblicb in Abhiingigkoit von dor Tempe
ratur dor Charge. Wenn dagegen der Siliziumgehalt, 
der auf das verwendete Rohoison zuruckzufiihren iBt, 
soweit wio moglich aus dem Bado entfernt wird und 
dann eine bestimmto Mengo Silizium in Form von 
hochhaltigom Ferrosilizium oder Silikospiegel z u g o -  
s e t z t  wird, so erhiilt man gloichmiiBige Gehalte an 
Silizium und uberdies dichtet dor Zusatz den Stahl, 
anstatt ihn briichig zu machen. Man erhiilt so eine 
hiirtore und gleichzeitig zahero Scbiono, welche jedon- 
falls, soweit mechaniBche Yerauche gezeigt haben, 
dem YerschleiB und Beschadigungen an don Schionon- 
endon bei den heutigen schweren AchsenbolaBtungen 
gut widerstehen werde.

Im allgomeinen ist es wiinschenswert, die Schienen 
so hart herzustellen, ais es die Sichcrheit irgend er- 
laubt, und K o h l e n s t o f f  ist das beste Iliirtemittol. 
Sandberg schreibt uberhaupt keinen Hochstgehalt fiir 
Kohlenstoff vor, or stellt nur fest, daB er so hoch wio 
miiglich sein soli, wie Sichcrheit oder Schlagprobe es 
geatatten.

Sandberg beriihrt dann noch kurz einen Punkt, 
dem in den letzten Jahren orheblicho Aufmerkaamkeit 
geachenkt wordon iat: das schnello W alzen moderner 
Strecken und dio W alztemporatur. Man habe sich 
bemiiht, den hierdurch hervorgerufenen ublen Ein- 
flusBen auf allo moglicho W eiso vorzubeugen, so z. B. 
durch Yerwendung schwererer W alzblocke, durch 
Abkiihlenlassen der Schienen vor dem letzten Stich 
usw. Sandborg zieht es vor, ein „Kaltwalzen" des 
Schienenkopfes allein zu orreichen, dadurch, daB er 
W asaer auf don Kopf der zu walzenden Scbione bei ver-
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achiodonen Stichen aufspritzte. * Dies diirfte jedenfalla 
die WidorBtandsfahigkoit gegen YorschleiB orhohon und 
hat den Yorteil, dio Fabrikation nicht aufzuhalten und 
koino boBonderen lCosten zu verursachen.

Aus einer Besprechung dor Sandbergschen Aus- 
fiihruhgen ist zu entnehmen, daB schon bei mehreren 
englischen EiHenbalinen diese hocliailiziumhaltigen 
Schienen, besondors auch Rillenschienen, Eingang gc- 
fundon und giinstige Ergelmisso gozoitigt liaben. Yon 
einor Soito wird die Lebensdauer der Sandberg-Scliienen 
mit Silizium z u a a t z auf oino um 25 o/o holiere ge- 
schatzt ais die gowiihnlicher Stahlschienen, und von 
an dereń Seiton noch hohor.

Verein zur W ahrung der gem einsam en  
wirtschafilichen Interessen in Rheinland  

und Westfalen.
Dio 37. lIauptvoraammlnng fand am 10. .Tuni in 

der StiidtiBchen Tonhalle zu Dusseldorf statt. Der 
Yorsitzende, Gohoimrat S o r v a e s ,  eriiffnctc die Yer- 
sammlung m it BegruBung der Mitglieder und Ehren- 
giiste und warf einen Ruckblick auf das vorflosscne 
Yereinsjahr. Zuglęich gedachte er in warmcn Worten 
des irorstorbenon AuaachuBmitgliedea, des Gclieiniratos 
So y f 1'ard t-Krofold, dessen Andonken die Yersammlung 
durch Erhebon von don Sitzon ehrto. Die nach der 
Reihenfolge auBscheidenden AusschuBmitglieder wurdon 
wiedergowahlt; neu in don Ausschull wurden gewahlt: 
Fabrikbesitzer Ernst H u ffm a n n -W o rd en  und Bank- 
direktor S o h l i t t o r  -Elberfeld.

Ueber das W irtschaftsjalir 1907— 08 sprach dann 
in eingehondem Yortrage das goschaftsfuhrende Mit- 
glied des Yorstandes Dr. B e u m o r ,  indem er, an 
roichhaltiges, den Zuhurorn godruckt ubergobcncs 
atatistisches Materiał ankniipfend, zunachst in groBon 
Ziigen den allmablichen Uebergang von der Hochkon- 
junktur zur gogenwiirtigon Abflauung schilderte, der 
sich in seinem k r i s o n l o s o n  Yollzuge in vortcilhafter 
AYoiso von mancben Yorgangen im Ausland unter- 
schoidę; das sei um so bemorkenswerter, ais eben durch 
dio gleichzeitigen ausliindischen Krisen das deutscho 
'W iitschaftBleben den b e f l i g B t e n  ErRchiitterungen aus- 
gosetzt war. Donn gorado der ungiinstige Stand 
des G e l d m a r k t o s ,  der am meisten zu der un- 
giinstigcn “Wendung im "Wirtschaftsieben beigetragen 
habe, sei ja durch die Yorgange im AuBlande zum 
groBten Teil bervorgerufen. Ohno dio Finanzkriae in 
Amerika wiirdo sich dio Reichsbank niemała gezwungen 
gcsohen haben, oinon seit mehr ala 30 Jalircn nicht 
melir gekannton DiBkont fostzuaetzen. Der Rodnor 
schilderte weiterhin die verschiedonen Bcmuhungen 
dor leitendon Geldinstitute und der R eg ierung , den 
Geldmarkt zu crleichtorn, dio Forderung des S c h e c k -  
v e r k e b r s  und die Abiiuderung dos B o r s o n g e s o t z o a ,  
die, unYolikommon zwar wio alle lCompromisso, doch 
dio Aussiclit gewiihre, dali dio deutBcho Borse wieder 
oinen Aufschwung nohmen und ihre YolkawirtBcbaft- 
lichen Aufgabon bessorzu erfiillenin derLage seinwerde. 
Noch habo sich zwar dio R echte des Reichstages nicht 
iiberzeugon konnen, daB Termiugeschafto in Gotroide 
dor Landwirtschaft nicht yon Nacliteil Boin konnen. 
Da dor statistiacho Nachweis vorliege, daB dio Differenz 
zwiBChen W elth and elspreis und Inlandspreis fiir 
Getreido —  und auf dieBe komme ea doch in diesem

* Nach einer frdl. Mitteilung dea Hrn. Ober- 
ingenieur E. M u l l e r  in Eason beziiglich dea Auf- 
spritzons von W aB sor beim Auswalzen der Schienen 
hat dor Gonannte bei Yersuchon auf einem wrest- 
fiiliscbon Schienenwalzwerk feststellen konnen, daB 
von deraelben Schieno das bespritzto Ende beim Ab- 
achleifon des Kopfes auf dom Schloifstoin unter be- 
8timmtem Druck und in dorselben Zeit nicht halb so 
viol Materiał Torlor, ais das nicht bespritzto Ende. 
Der YorschleiB boi kaltgowalzton Schienen ist dem- 
nach fio ł geringer ais boi warmgowalzten Schienen.

Fallo an —  seit ErlaB des 1896or Borsengosetzes kleinor 
gowordon ist, orscheine aber sogar die Belmuptung 
berochtigt, daB dio Landwirtschaft durcli das Gotreide- 
terminhandelsvcrbot Schaden orlitton habe. Trotzdom 
bestehe ea woitor. Dagegen se i bokanntlich das 
Verbot dos Torminhandela in Antoilon vou Borgwerken 
und Fabrikuntornehmungen allordings nicht aufgohoben, 
aber doch abgoschwiicht worden: solcho Tormin-
geschafte Boion kiinftig nur mit Gonohmigung des 
Bundesrates zuliissig, dor aber dioso Genehmigung 
nicht gonoroll orkliiron konno, sondern nur fiir jeden 
einzelnen Fali durch beaondorn BoschluB. Man sei 
alao vorsichtig gcuug vorgegangen.

Nach einor Darlogung der Wirkungon der 
S y n d i k a t e  u n d  K a r t e l l c ,  iiber die in don Par- 
lamonten viel Unverstiindigos und IlnzutrefTondoB 
goredot worden soi, hebt dor Redner ais charakto- 
ristiBch fiir dio Lago dea A r b o  i t am ark t os horvor, 
daB nach don Aufzeichnungen im Reichsamte dos 
Innern Endo Dozembor auf 100 Einwobner

1903 1904 1905 1906 1907
2,6 2,4 1,8 1,6 2,6

Arboitsloao kamon. Es soi also wohl dio Arboits- 
losigkoit groBor ais in don Jahron des AufBchwunges
1906 und 1905 goweson, aber nicht griiBer ais in don 
Jahron 1904 und 1903. In der Reichshauptstadt 
habe man zwar nach Londonor Mustor yersucht, ein 
erscbrecklich hohos MaB von Arbeitslosigkeit vorzu- 
tiiuschen; aber unter den Domonstranten hatten sich 
dort mehr arbeits- und liclitschenes Gesindel ais 
wirkliche Arbeitaloso befundon. Und gerade in der 
Reichshauptstadt hiitte man den geringsten AnlaB 
gohabt zu domonstrioren; donn dort sei dio Arboits- 
loaigkoit zum Belir groBen Teile dio Folgo dor im  
Sommer beliebton Arboitseinstellungon der Bauhand- 
worker, llolzarbeiter uawT. goweson. Ein ungeinein 
groBor Teil allor S t r e i k s  yerliof ohno jeden Erfolg, 
wahrend dio A u s s p e r r u n g e n  in allen Fallon von 
Tollemoder wenigstens toilweiaem Erfolg bogloitet waren.

Im AYiderapruch zu dom im Auslando zu Agi- 
tationszwecken zwar behauptoton „Krach allemand" 
stolio dio Steigerung der Stoinkohlonforderung um
6,S, der Roheisenerzeugung um 0,6 Millionon Tonnon 
im Kalenderjahre 1907. Dor Yerbrauch an beiden 
Rohstoffon aber soi weit mehr gostiegen. Im crsten 
Yierte! dioses Jahrcs soi zwar an Steinkohlon noch 
mehr gefiirdert worden ala in denselhen Monaten dea 
Yorjahres, die Roheisenerzeugung dagegen habo die 
vorjiihrige schon nicht mehr erreiebt.

Der Redner geht sodami zur Betrachtung dos 
d e u t s c h o n  A u B o n h a n d e l s  iiber und legt dar, 
daB Einfuhr und Ausfuhr gestiegen sind, wenn auch 
bei weitem nicht mehr in demsolben MaBe wric im 
Jahr zuvor. Gcstiegon sei dio E i n f u h r  von Papior- 
waren, llo lz  und SchnitzstofTen und Eisen und Eisen
waren, bei diesen lotztern der Mengo nach in erheb- 
lich groBerm MaBo ais dom Worto nach; dic Steigorung 
entfalle mithin besondors auf rolio und grobo Eison- 
waron. Bei der A u s f u h r  haben wir das Umge- 
kohrte: die Menge hat abgenommen, der W ert zuge- 
nommen, was auf erhohte Ausfuhr von Yorfoinerten, 
hochwertigon Eisenwaren BchlioBcn lasse. lin  iibrigen 
haben Glas- und Papierwai-en eine erlieblich erhohte 
Ausfuhr zu yerzeiebnen. Yon don drei hauptsiich- 
lichsten Induatriestaaten vormochton GroBbritannion 
und in noch hóherm Grado dio Yoreinigten Staaten 
ihro Auafuhr in stSrkerm MaBe zu erbiihen, ais ihro 
Einfuhr zunahm, in Deutschland aber war das gerado 
Gogenteil der Fali. Die Yeroinigten Staaten mar- 
schieren in dor Zunalime der Einfuhr sowohl ais auch 
dor Ausfuhr an dor Spitzo, und diese habe kraft dor 
gewaltigen Yermehrung um mehr ais 25 Prozont nun 
dio Auefubr des deutschon Reiches uberfliigolt. Sio 
sei der britischcn bald nalie, und ea werdo nicht 
m ehrlangc dauern, ao habe aie auch dieso geschlagen. 
Auch GroBbritannion Yormochte m it 13,5 Prozonł-
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seino Ausfuhr in stiirkorm MaBo zu helion ale Deutsch- 
land mit 7,7 Prozont. So erfreulicli auch die Zunahme 
dor deutscheu Ausfuhrtatigkoit soi, so hiitten wir 
doch allo Voranlassiing, mit allon uns zu Goboto 
stchenden Mitteln auf die weitoro Yermehruiig uuseres 
Esportos hinżuwirkon und nichts uiworsucbt zu lasson, 
unsere W ottbewerbsfahigkoit auf dem W eltniarkto zu 
orhiihon, unsor Absatzgobiot zu orwoitern. Yon 
W e l t a u s s t e l l u n g e n  konno dio Industrie nichts 
fur dio llebung unscrer Ausfuhr erhoffen. Zwock- 
dienlicho MaBnahmen zur Hobung dor Ausfulir seion 
dor AbschluB nouor H a n d o l s y o r t r i i g e  und die 
I l e r a b s o t z u n g  d o r  G i i t o r t a r i f o  auf unsern 
Eisenbahnen. Dio Eisenbaiin sei mit der Befiirderung 
von Massengiitorn zu ihrem oigcnen Nacliteilo iiber- 
iastot, und das oinzig wirksamo Hiifsm ittel dagegon 
soi ein enorgisclioror Ausbau der W a s s o r s t r a B o n .  
Die Aufhobung dor A  u s n a h  m o t a r  i f e fiir dio 
Ausfulir von Kolilen nach Stationon der franzosischen 
Ostbahn, nacli der Scliwoiz, nach Bolgionund Oestorreich 
sei zu bodaucrn. 'Wenn von ihr cino Yorbilligung 
der Kohlon fiir dio Yorbrauchor crwartot wordo, so 
diirfte das eine argo Solbsttauschung soin. Im Gogen- 
toil wiirdcn boi mangelndoru Absatz ins Ausland 
namentlich in scliiochten Zeiten dio Gonoralkoston 
dor Zechon und damifc dio hoimischon Kolilonproiso 
stoigen. Eine Ueborsicht iiber dio E in  k o m i n o n -  
s t o u o r o r g e b n i s s e  fillirte den Itednor zu einer 
Betrachtung der R o i c h s f i n a n z r e f o r m ,  iiber dio 
der bekannte liberale Rechtslehrer Laband kiirzlich oin 
vortreffliches W erkchen geschriebon habe.*Zu vormissen 
bloibe bei Laband eine Empfohlung dor Ziindholzsteuer, 
dio in Erankrcich 25 Millionon Frankcn, in Itaiion Ubor 
8 ‘/2 Millionon Liro ointriigo und dioin Dcutschland sichor 
oin Ertriigms yon HO Millionon Mark haben wiirde.

Der Rodnor behandolto aodann dio Einzolfragen, 
dio im SchoBe des Yoroins eino Bearboitung gofunden 
haben: dio Y e r g r o B e r u n g  d o r  S c h ł o  u s e n
beim Dortmund-Rheinkanal, dio S c h i f f a h r t s a b -  
g a b o n ,  dio geplanto Erhohung dor F e r n s p r o c l i -  
g e b i i h r e n  und vieles andoro mohr, um woiterhin 
das Gebiet der S o z i a l p o l i t i k  oingehond zu be- 
sprechen, auf dom der Yorein u. a. don A r b o i t s -  
k a m  m o r g o s o  t z e n  t w u r f  sohr oingohend bohan- 
delt und seinon vollig ablohnondon Standpunkt 
ausfiihrlich in dor Ooffontlichkeit begriindet hat. 
Ebenso sindseine Boscliliisse zur Reform des ttra n k o n -  
k a s s o n g e s e t z e s ,  zur G e w e r b e o r d n u n g s n o  vo l l e ,  
zurNoiroIlc zum § 63 d os H a n d o l s g o s o t z b u c h s ,  zum 
Gesetzontwurf iiber don privaten Y o r s i c h e r u n g s -  
v e r t r a g  u. a. m. bekannt. Auf dio unbegriindoter- 
weise von gewissor Soito erhobenon Klagon, daB ein 
Mangol an qualifiziorten Boworborn fiir die G e w erb  o- 
a u f s i c h t  bcstiindo, und don Yorschlag, Arboitor zur 
Gewerbeaufsiclit horanzuziohon, babo dor preufiische 
Minister fiir Ilandel und Goworbo orfroulicherweise 
geantwortot, daB dor Mangol an hinreichend qualifi- 
ziorton Boworborn fiir den Geworboaufsichtsdienst, 
der eino Reiho von Jaliron bestandon habo, jotzt

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 26 S. 932.

bohoben soi, und daB sich bei der Besotzung der 
Stollon koine Schwierigkeiten mohr bioten. D ie Bo- 
toiligung von Arbeitorn an dioson Dingon orschoino 
zwecklos; donn, wenn ein Arbeiter ein objektivor 
Mann sei, wiirde er in solchor Stellung sofort des 
Yortrauens dor Organisationen vorlustig gehon, und 
so lango or sich nicht zu diosom MaBe yon Objok- 
tiyitiit und Ruhe durchgerungen habo, soi dio Erago 
fiir die koniglicho Staatsrogiorung iiborhaupt undis- 
kutabel. Beziiglich dor Bcschiiftigung weiblicher 
Gowerbeaufsichtsboamteu steho der Minister auf dem 
Standpunkt, daB sio m angels dor M oglichkeit tech- 
nischor Ausbildung nur in sohr beschranktem MaBo 
yorwendbar seion und vorwiogond Yertrauensporsonon 
der Arbeitorinnon bleiben iniiBten. Beziiglich der 
polizeiliclien U o b o r  w a c h  u n g  e l c k t r i s c h o r  
S t a r k s t r o m a n l a g o n  habo dorsolbo Minister oin 
orfreulichos Entgegonkommen gozeigt, indem or don 
Widorspruch unseror industriollon Kreiso gegen einon 
durchaus bureaukratischon Entwurf, dessen Durcli- 
fiihrung der Industrie und dem Handwork zwecklos hun- 
dorto und aborhundorte Millionon gekostet haben wiirde, 
wiirdigte und nouo Yoraehliige an dio Stello sotzto, an 
dereń Beratung auch der Yorein botoiligt sei.

lin  ganzen und groBen sei der Riickblick auf 
das W irtschaftsjahr 1007/08 n i c h t  d u r c h w e g  c r -  
f r o u l i c h ,  nicht nur deshalb, weil dio gogenwiirtige 
Goschaftszeit s till und wcnig gowinnbringond sei. 
W enn dio wirtschaftliche Ebbo so allmahlich und 
ruhig eintreto wio dicsmal, konne man sogar mit 
Fug behaupten, daB sio niitzlioh, sogar angesichts 
mancher Erschoinungon notwendig war. Auch dieno 
die ruhigoro Zoit orfahrungsgomaB der Industrie dazu, 
sich selbst zu vorvollkommnen, so daB sie dann mit 
frischen Kriiften und auf dor Hohe dor modernen 
Technik stehend in noue Zeiten dos Aufschwunges 
eintreten konne. Der Riickblick soi abor besonders 
deshalb nicht immer orfroulich, weil os namentlich 
dio Parlamente nicht allein an dor gebiihrendon 
W urdigung der lnteressen yon Industrie und Handel 
fehlen lieBen, sondom sich haufig nobon yolliger Un- 
kenntnis der tatsiichlichen Verhiiltni8SO geradezu eino 
Feindseligkeit gegen diese Berufsstiinde geltond 
mache, dio zu dereń steuerlichor Eoistung in umge- 
kehrtem Vorhaltnis stoho. Hierin W andel zu schalfen, 
sei soiner personiichen Ansicht nach nur moglich, 
wenn sich Handel und Industrio m o h r  a i s  b i s h o r  
a k t i v  a n  d e r  P o l i t i k  b o t o i l i g t e n ,  was sio 
im Gegonsatz zu andorn Landorn, namentlich England 
und den Voroinigten Staaten, zu ihrem eigenon 
Schaden nur zu lango mohr unterlassen hiitten ais 
gut war. Eino groBere Wortschiitzung aber yon 
Handel und Industrio herboizufiihron, miisso dauernd 
auch dio Aufgabo dos Yoreins bleiben, und wenn dazu 
redliche Arbeit in dor Geschaftsfiihrung otwas boitragen 
konne, boIIo os au ihr auch in der Folgezeit nicht fehlon.

Dem Yortrago folgte allseitiger Boifall und eine 
kurze Erortorung, worauf dio Ver8ammlung, an der u. a. 
auch der marokkanische Gesandte Sidi Bon Asus und 
Hady Buschaib in ihror Nationaltraclit toilnalimen, 
durch den Yorsitzenden geschlossen wurdo.

Referate und kleinere Mitteilungen.
Aus dor I*raxis onglischer Gasm aschineubotriebo,

In don B r y m b o - E i s e n  - u n d  S t a h l w e r k e n ,  
dio in der Naho yon W rexham gelegen sind, befinden 
sich achon seit langeror Zeit zwei stohendo Gas- 
maschinen (je 500 P. S.) sowio seit Marz y. J. eino 
weitero Gasinaschino yon rund 900 P. S. in Betrieb. 
Dieso letztere Maschine entstammt den “Werkstatten 
derYercinigtenM aschinenfabriken Augsburg-Nurnberg.

* „The Colliery Guardian", 22. Mai 1908, S. 975.

XXY1I.SS

Wir konnen es un terlaB sen , auf niihcre Angaben der 
Quclle iiber dio Konstruktion dor Maschinen eiuzugehen, 
glauben aber oinige Daten iiber den B etrieb , dio 
Gasreinigung usw. hier anfiigen zu sollen.

Die Maschine wird mit einer Gasmischung bo- 
trieben, die zu 10%  aus Koksofengas und 90 o/0 aU8 
Hochofengas bestoht. Das Hocliofengas entstammt 
einem Ofen m it 120 t Leistung in 24 Stunden, dor 
mit nur einer Gasglocke ausgeriistet ist. Das Gas 
wird aus dem Hochofeu in einen sehr groBen Staub- 
fiinger geloitet, aus dem der Staub jeden zweiten Tag

3
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abgezogon wird. Aus diesem Apparat golangt das 
Oas durch eine rd. 50 m lange Gasleitung in dio 
Kondensatoren, die aus 18 senkrechten schweiBeisernen 
Rohren yon 38 cm Durclimesser und 14 m Hohe be- 
stehon. Die Gasleitung yon den Koksofen yereinigt 
sich vor d i e B e n  Kondonsapparaton mit der des Hoch- 
ofens. Da das Gas den Ilochofen bei einer niedrigon 
Temperatur yerlaBt, so liegt keine Notwendigkeit yor, 
in die Kondensatoren W asser einzuB pritzen , aua- 
genommen zweimal wochontlich fiir dio Dauer yon 
3 Stunden, um jede Staubansammlung zu entfcrnen. 
Dio Kasten, auf denen dio Kondensapparate stehen, 
werden tfiglich einmal gereinigt, indem sie durch 
einen W asserstrnhl einer Schlauclileitung ausgespiilt 
werden. Das Gas wird schlieBlich noch in Thoisen- 
W asclicrn fertiggeroinigt und gelangt dann zu don 
Maschinen.

Da dio Brymbo - W erke mit W asserm angel zu 
reclinen haben, so wird das liein ig ung sw asacr der 
Anlage wiedorholt bcnutzt. DaB SclimutzwasBor MioBt 
yon den Theisen-Apparaten in Kliirteiche, und das 
rcino W asser wird in einon liochgolcgenen BohiUter 
zuriickgepumpt, von wo es nochmaia dem genannten 
Reiniger zuflieBt. Auf diese WeiBO botragt dor tat- 
siichliche Yerbrauch an GaareiniguugBwaBsor nur 0,25 1 
fiir das Kubikmoter Gas, bezw. da dio umflieBende 
W asserm enge 1,75 1 betriigt, zwei Liter fiir das Kubik- 
meter Gas. Dio Reinigung ist eino gute, da der 
Staui)gehalt in einem Kubikmoter Gas sieli auf nur 
etwa 0,013 biu 0,007 g stellt. D a h cr iBt oa m iiglich

gewosen, mit den Gasmaschinon ununterbrochen siebon 
Monate (mit Ausnahme der Sonntage) zu fahren.

Nach einer Sehiitzung enthalt das Kubikmctor 
Kokaofengaa etwa 2,5 bia 3,0 g Schwofel. Um den 
sebadlichen EinfluB dieBea Schwefels, der besonderB 
den Auspuffrohron gefiilirlich wird, zu beseitigen, ist 
eino besondere Reinigungsanlage yorgesehen wordon, 
in welcher der Schwefelgehalt auf unter 0,025 g  fiir 
das Kubikmeter herabgemindort wird.

Jedesm al wenn die Gasglocke des Hochofens ge- 
senkt wird, fiillt der Uoberdruck dea Gaaes von 4,5"  
Waasorsiiule auf Nuli, um sofort wieder hergeHtellt 
zu werden, sobald die Glocke geschloasaen ist. Trotz 
dieacs Uebelstandes laufen dio Niirnberger Maschinen 
gleichmaBig und die Regulierung alloin ist in dor 
Lago mit allen Schwankungen im Gasdruck und der 
Gaszusammenaetzung fertig zu werden. Der Heiz- 
wert des Gasgemisches scliwankt zwischen 500 und 
540 Kalorien. (Diese Angabe orschoint etwas niedrig.) 
Wird am Ilochofen eino Diiso ausgowechaelt, wobei 
der Wind abgestollt werden muB, so liiBt m ail die 
atmospharischo Luft durch die Formen frei in den 
Ofen einzielion. Bei geBchlossener Gasglocke wirkt 
dann der Ofen auf Gruiul des natiirlichen Zuges wie 
oin gewohnlicher Gaserzeuger. Dio unter diesen 
Yerhiiltnissen gelieferte Gasmenge geniigt, um den 
Betrieb dor Gasmaschine aufrocht zu erhalten. Mit 
Ausnahmo einer kloinon Maschine fiir die Gebliiseanlage 
und einer W alzenzugmaschine, ist auf den Brymbo-Eisen- 
werken zurzoit kein Dampfantrieb mehr in Benutzung

Biicherschau.
M ilteilungen iiber Forschungsarbeiten a u f  dem Ge- 

bietedes Ingenieurwestns. Horausgegeben yom Y o r -  
e i n  d o u t s c l ie r  I n g e n i e u r e .  Heft 51 und 52. 
B a c h ,  C,: Yersuche m itgewolbtonFlamnirohrboden. 
Berlin 1908, Julius Springer (in Kommission). 2 J t.

Petzolds A uskun ftsreg ister zu r  Einholung von Ge- 
schcifts- und K reditauskU nften . 6. Jahrgang. 1908. 
Biscbofsworda i. Sa., E. H. Petzold. 1

Sam m lung berg- und huttenmdnnischer Abhandlungen. 
Ile ft 18. R z e h u l k a ,  A.: Dio Gewinnung der Arse- 
nikalien. — lle ft  19. H a c l i e ,  Stadtbauinspektor und 
RegiorungsbaumoiBtor in Gleiwitz: Transportvorrich- 
tungen fiir MasBongiiter. — Heft 20. S o i d l ,  K u r t ,  
liergroferendar: Yeriinderung der W ettormenge
bei Yentilatoren mit umnittelbarem Drehstrom- 
antriob. (Sondorabdriicke aus der „Berg- und Hiitten- 
miinnischen Rundschau".) Kattowitz O.-S. 1908, Ge- 
briider BOhm. H eft 18 und 20 jo 1 llo ft 19 1,50 Jt.

K a t a l o g e :
S c h i f f s - G a s m a s c h i n e n - E a b r i k ,  G. m. b. I I . , 

Dusseldorf-Reisholz: C apita ine’s Schiffs-Gasmaschi- 
nen. 1908.

N e u e  A u t o m o b i l - G e s o l l s c h a f t  m. b. II., Berlin 
N W .  ( i :  Schiffsmotoren, M otorboote, M otoryachten, 
M otorkreuzer.

C r O B s le y  B r o s .,  Ltd., M anchester: A m m onia Re- 
covery Gas P lants.

G e s e l l s c h a f t  f ur  E r b a u u n g  v o n  H i i t t o n w o r k s -  
a n l a g o n ,  G. m. b. 11., Dusseldorf: Technische Be- 
richte. 1. Die nouon Dr. yon Bauerschen Koksofen 
m it Nebenproduktengewinnung. Yon O s c a r  S i m -  
m e r s b a c h .

R. W o l f ,  M agdeburg-Buckan: Sattdam pf- und Pa- 
ttni-IIeifSdampf-Lokom obilen.

A l l g e m e i n e E l e k t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t ,  B erlin :
A . E . G. — Sparbogenlam pen.

Nachrichten vom Eisenmarkte —  Industrielle Rundschau.
Dio Lagę d<>9 R ohoisengoschiiftes. — Yom

d e u t s c h e n  Roheisenmarkto ist zu meldon, daB das 
RolieiBon-Syndikat den Yerkauf fiir das zweite Ualb- 
jalir 1908 aufgenommon bat, und zwar sind in der 
Sitzung yom 20. v. M. dio VerkaufBpreise auf

75 oj! ab Oberhausen fiir lliimatitroheiBen
72 n n „ „ GioBereirohoiBon I
09 „  „  „ „  y, 111
72 „ „ Siegen „ Stahleisen und
70 „ „ „ „ Puddeleisen

festgesetzt worden. D ie Kauflust iBt infolge dieser 
ErmaBigungon etwas reger gewordon, indessen halten 
sieli die AbscbluBmengen angesichta dor utigUnstigon 
Marktyerhaltnisse immer noch in engen Gronzen.

Ueber die Neubildung der Roheisen - Syndikate 
wird m itgeteilt, daB sieli boi don am 20. y. M. in 
Dusseldorf gefiihrten eingehendon Erorterungen, zu 
denen oine sehr groBe Anzalil yon YYorken ibre Yer-

tretor entsandt hatten, die allseitige Geneigtheit ergab, 
don Versuch zu maclien, ein a l l g e m e i n e s  d e u t -  
s c h e s  R o l i o i s e n - S y n d i k a t  zu bilden. Eb soli zu 
diesom Zwecko oin AusbcIiuB gebildet werden, aus je 
droi Herren dor Luxemburger, Dusseldorfer, Siegenor 
und oborschlesischen Gruppe, welcher d i e  Yorarbeiten 
mit moglichster Beschleunigung aufnehmen aoll. Die 
n a c l i B t e  Sitzung soli Anfang d i e s o B  Monats stattlindon.

Ueber das o n g i  i s e l i e  Rohoisengeschaft wird 
uns untorm 27. y. M. aus Middlcsbrough wie folgt 
berichtot: Auf dem Rolieisenmarktc fanden in dieser 
W oclio nur geringe PreisBchwankungen statt bei 
Btillem Gescbiift, das sich nur auf Ware fur sofortigen 
Bedarf beschriinkte. Die Abnehiner scheinen fiir die 
naehsten W oelien eingedeckt zu soin und halten daher 
mit Einkiiufen zuriick in der Hofinung, daB dio Preiae 
weiohen werden. Ileutigo Preise sind fiir Middles- 
brough-RoheiBen Nr. 3, gute Marken in Yerkaufers 
W ahl, kIi 51/3 d, Nr. 1 sh 53/B d bia sh 53/9 d, fiir
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Hamatit in gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 5 7 /— , 
samtlich por ton netto Kaaao ah Work. H iesige War- 
ranta BchlioBen zu sh 5 1 / — Kasaakiiufer. Connals 
Lagor zeigen seit Ende toriger W ocho eine Abnahmo 
yon nur 3344 tons und enthalten jetzt 48 867 tona 
Nr. 3. Die Yerschiltungon sind donen des vorigon 
Monata gloich.

S iegorliin d or  E isen ste in v ero iii, Gf. in. b. II., 
S io g en . — Der Yerein ermuBigte kiirzlich fiir das 
zweito Jlalbjahr 1908 den Preis fiir ltobspat um 11 .M 
und fiir Rostapnt um 15 Jb fiir jo 10 t. Der Grund- 
jireis betragt danach jetzt fiir Rohspat 126 Jt> und 
fiir Rostspat 165

IM ioinisch-W ostfalisches Kolileu-Syndikat zn
E sso n  a . (1. R uhr. — Dio am 25. v. Mts. tagende 
Z e c h o n b e s i t z e r - Y e r a a m m l u n g  sctzte die Be- 
teiligungsanteilo fiir dio Monate Juli und August fur 
Kohlen auf 87'/i 7°> Koks auf 60 °/o nnd fiir Bri- 
ketts auf 90 °/o fest. Sodann erstattete der Yorstand 
den iiblichen Bericht; danach gestaltoten sich Forde- 
rung und Absatz der Syndikatszochen im Mai d. J., 
vorglichon mit dem Vormonate und dom Mai 1907, 
folgondermaBon :

Mai
1908

A pril
1908

Mai
1907

a) K o h l e n .
G c s a m t f o rd c r u n g ...................... 6836 6490 6321
G esa m ta b sa tz ................................ i 6668 6351 6332
B e t d l i g u n g ................................. i 2 6456 6191 6142
ftcchniingsm iiBlger A bsatz . . )  .2 5607 5302 5368
D asselbe in % d e r  B eteiligung 86,85 85,64 87,40 

24'/sZahl der A rbeitstage . . . . 25 24
Arbeitstłigl. F o rderung  . . . 273430 270402 261990

„ G esam tabsatz . . 266737 264606 262468
„ rechnungsm . A bsatz ) - 224280 220931 222518

b) K o k s .
G « s a m tv e r s a n d ........................... 1066668 1049928 1280303
A rbeitstag licber*  Y ersand . . 34409 34998 41300

c) B r i k e t t s .
262609 259431 220674

A rbeitstłlg licher Y ersand . . 10504 10810 9147

m aligen Yerhaltnisse geglaubt liatto annohmen zu sollen. 
Um die Kokeroion in dem yerauschlagten Umfange 
zu beschiiftigen, bat os sieli daher gonotigt gesetion, 
groBere Mengen auf Lagor zu nchmon. EinachlieB- 
lioh der oingelagerten Mengen wurden 71,10 o/o dor 
Betoiligung abgesetzt. Dor arboitstiigliche Versand 
ist gegen don Monat April d. J. inggosamt um 589 t, 
dor Versand fiir Rechnung dos Syndikates um 394 t 
oder 1,44 °/o zuruckgegangen. Das Yersandgeacbiift 
hat sich dank der ausreichondcn W agengestollung  
und des giinstigon W asserstandes dos Rheinea oline 
Storungen vollzogen. Eine namhafto Steigerung weiat, 
wie die nachstohonden Zahlon ergobon, der Umachlags- 
yerkohr in don Rhein-Ruhrhafen auf. Es betrug:

a) die Buhn- 
zu fuh r nach  den 

II Si fen 
D uinburg-Rulirort

t
1903 M a i .......................... ł  080 909

— Januar-M ai . . .  4 196 499
1907 M a i ............................  738 918

— Januar-M ai . . 3 371 246

b) die Schlfls- 
ab fu h r von den 
Illifen D uisburg- 
R uhrort und den 

ZechenhSfen 
t

1 303 709 
5 053 016 

926 525 
4 087 997

1906/07
t

1907/08

177 549 177 581

1 778 575 2 041 395
374 173 425 611

101 254 169 516
4 435 6 875

Wio der Yorstand zu diosen Zifforn woiter ausfiihrto, 
iiat dio im Berichtsmonato erziclte arbeitatiigliche 
Fiirdorung die Leiatung des vorhergehenden Monats 
um 3028 t uberschritton. Eino annahernd gloicho 
Steigerung (arbeitstaglich 3349 t) weiat aucli der rech- 
nungamaBigo Absatz auf, der sich auf 86,85 °/o der 
Betoiligung belief, mithin hintor dem Voranachlage von 
87,50 °/o nur um ein geringes zuriickgeblieben ist. Dio 
AbsatzyerhaltnisBo in Kohlen habon aich in Beriick- 
aichtigung der allgomoinon Geachiiftalage befriedigond 
gestaltet. Der arbeitatiigliche Durchschnittsyorsand 
in Kohlen Btollto sich beim Gesatntversando um 
2,38 “/„, im Versande fiir Rechnung des Syndikates 
um 3,81 o/g hoher ais im Vormonate. Die vom Syndi- 
kato abgenommenen Mengen sind nahezu in vollom  
Umfange abgesetzt worden; dio Lagerbestamlo habon 
daher nur eino goringe Yermehrung erfahron. In 
groberen Aufbereitungserzeugnissen hat sich aus don 
im letzten Monatsberichto erwahnten Ursachen fort- 
dauornd Mangol geltond gem acht, so daB den Anfor- 
derungen dor Kundschaft in diesen Sorten nicht ganz 
goniigt werden konnte. In Briketts sind dio dem 
Syndikate yon den Zechen gelioferten Mongen voll 
abgesetzt wordon. Dor Absatz hat sich annahernd 
auf der vormonatlichen Ilohe gehalten ; er beliof sich 
auf 93,38 o/0 der Betoiligung gegen veranachlagte 
95 o/0. in  Koks ist ein weitores Nachlasson deB Bc- 
darfes zu yerzoichnen. Dio Abrufe der Iliittenwerko 
erwiesen sich orhoblicli niodrigor, ais das Syndikat 
bei Aufstollung des Yoranschlages nach Lago der da-

IJraunkolilen-U rikot-V ork .aufsvoroiu ,G . m .b .H .,  
Ciiin. — Dem Iierichte iibor das lotzto Geschiiftsjahr 
(1. April 1907 bis 31. Marz 1908) entnelimen wir 
unter llinw ois auf das, was wir schon friiher iiber die 
Yerhaltnisae in der rheiniacben Braunkohleninduatrio 
wilhrend des yergangenen Jahres m itgoteilt haben,* 
nachstohende Einzelheiton:

Dor G e a a m t a b s a t z  an Ilausbrand- und In- 
duatriobriketts beziiferto sich auf 2 820 978 t (i. Y. 
2 435 986 t), erhohto sich also um 384 992 t odor 
15,80 o/o. Yon dem Geaamtabaatzo entfiolen:

au f  den

L a n d a b s a tz ...................
Eisonbahnabsatz:

nach Doutschland .
„ dem Aualando 

SchilfaverBand:
nach Deutachland .

„ dom Aualando 
Nur fiir dio Y e r e i n a w o r k o  a 11 o i n (alao ohno 

das eigone W erk Tiirnich und oline die W erke, die 
ihro Erzeugung an den Vorein yorkauft haben) ge- 
stalteton sich dio Yerhaltnisae wio folgt:

1906/07 
t

Gesam tbeteiligung . . . .  2 715 850
Gesamthoratollung . . . .
Selbstyerbrauch u. Deputat-

b r ik e tta .................................
Auf dio Betoiligung anzu- 

rochnendo Herstellung .
Bestand am Anfange des Ge-

schiiftajahros........................
G esa m ta b a a tz ........................ 2 394 193
Prozentsatz der Betoiligung 88,16 °/o 

Danach ist also dio dom Veroin zur Yorfiigung 
B t e h e n d o  Erzeugung der Mitgliodor hinter der Gesamt- 
boteiligung um 555 432 t odor 16,51 o/o zuriickgeblieben.

W eiter fiihrt der Bericht aus: „Der U m s c h l a g  
iiber unser oigones Lager in  R h e i n a u  hat sich, 
ebenao wie dor direkte Schillabezug unaorer Handler, 
gut woiterontwickelt, trotzdom schlochter WasBorstand 
dio Zufuhr zeitweise sohr beliinderte. Infolgo Ein- 
stollung dor Scliiffahrt -wegon Kleinwassors muBto in den 
Horbstmonaton der Betriob der Rhoinauanlage nach 
Raumung derYorrate an 74 ArbeitBtagen ruhen.“

„Der Absatz in I l a u s b r a n d  b r i k e t t s  iat im 
Borichtsjahre im friiheron Vorhaltnis gestiogon, und 
zwar vornehmlich in den Grenzgebioten, wo unser 
lirikott mit anderen Brnunkohlenbriketts in W ett-

2 441 626

47 360

1907/03
t

3 363 767 
2 867 997

59 662

2 394 266 2 808 335

2 160 2 053 
2 760 370 
82,06 %

* Auf die y o l l o Z a h l  der Monatatage gorcchnet. * Yergl. „Stahl und Eiaen“ 1908 Nr. 24 S. 861.
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bewerb tritt. A u d i Siiddeutaehland und das angron- 
zendo Ausland haben zu der AbsatzBteigorung weaent- 
lich beigetragen."

„Der Absatz in I n d u s t r i o b r i k o t t s  hat pro- 
zentual eino noch stiirkero Zunahmo erfahren ais der 
Absatz in Hauabrandbrikotts. Absolut genommen 
bleibt er hintor diesem noch zuriick. D ie Nachfrage 
nach InduatriebrikettB konnte im Berichtsjahre nicht 
ganz befriedigt werden, da schon zu Anfang dea 
Sommers dio Produktion giinzlich auavorkauft war 
und deshalb der '\Voiterverkauf, und in gowiasem  
Sinne auch die Propaganda, eingeatollt werden muli ten. 
Yon den charakteristischen Eigonachaften des Braun- 
kohlonbriketta sind es beaondera die leiclito Entziind- 
barkeit, dio geringen Aachen- und Schlackenriickstiinde, 
die gleichmaBigo Entgaaung, dio gut regulierbare 
Wiirmoabgabe, die milde, nicht strahlendo aber doch 
intensive Ilitze, dio eine Y ielseitigkeit in der Yor- 
wendung dea Briketta fiir die yerachiedenartigsten 
induatriellen Zwocke ergebon. Vorau8sotzung fiir die 
lConkurrenzfiihigkcit dea Braunkohlenbriketta bleibt 
hierbeiaber, daB die Einrichtung der Feuerungaanlagen 
don beaonderon Eigonschaften doa Brennstolfes ange- 
paBt wird und dio Behandlung des letzteron in sach- 
gomiiBer Meise orfolgt. Dieaem UniBtande Ilechnung 
tragend, haben wir dio Yerbraucher yon Industrio- 
brikotta nach wie yor in technischer Hinaicht unter- 
stiłtzt durch faohmiinnischo, feuerungstechniacho Untor- 
weiaung in der Einrichtung und Bedionung dor 
Fouerungsanlagen. — Dio Vorwendung der Industrie- 
briketta fiir D a m p f e r z e u g u n g  hat im Bericlita- 
jalire eino weitero Ausdelmung erfahren; dieao ist 
darauf zuruckzufiihren, daB yiele neuo Dampfkessel- 
boaitzer zur Brikettfeuerung iibergegangen sind. Auch 
die energiachen Schritte der Behorden in der Rauch- 
belii8tigungsfrage hat yiele Kesselbesitzer zur Ein- 
fiihrung der Brikettfeuerung yeranlaBt, beaondera in 
groBen Stiidton, Kurorten und Heilanstalten. — Der 
Absatz in Braunkohlenbriketta fiir K r a f t g a s -  
e r z e u g u n g  hat obenfalls erheblich zugonommen. 
AuBer oinor ganzen Reiho kleinorer Anlagen aind 
auch yerachiedene groBe Anlagen bis 800 P .8 . fertig- 
geatellt und in Botrieb genommen worden. Alle be- 
wiiliron aicli hinsiclitlich der Betriobssichorheit und 
der Betriobsberoitschaft yorziiglich. Man kann mit 
Recht behaupten, daB die yielgeschm iihte Sauggas- 
maseliino gorado durch Yorwendung yon Braunkohlen- 
briketts wioder zu Ausehen gelangt ist. D ie Bedoutung 
doa Braunkohlenbrikett-Gonerators fiir Kraftgaserzeu- 
gung geht ohne weiteres aua dem Umstande heryor, 
daB fur die Erzougung einer P. S.-Stuudo, jen a ch  der 
GroBe der Anlage, nur ein Brikottyerbrauch von 0,6 
bis 0,7 kg erforderliek ist. Ein neues aussichtareichea 
Yerwondungagebiet wird der Kraftgaserzougung aua 
Braunkohlenbriketta dadurch erachlossen, daB die Gas- 
maschine neuerdings auch im Schitrahrtsbotriobe der 
Dampfmaschine orfolgreich Konkurrenz zu maclien 
beginnt, nachdem dio Frage der Riickwiirtabewegung 
und Manoyrierfahigkeit yon Gasschiften teelinisch ein- 
wandfrei gelijat ist. Yon erheblichcr Bedoutung ist 
hierbei noch der Umstand, daB die Einfiihrung der 
Braunkolilenbrikott-Yorgasung fiir Schiffsmaschinen 
dio RauchbeliiBtigung des Rheintalea durch die Schlepp- 
booto yermindorn wiirde. — Gute Fortsclm tto hat 
forner dio Yerwonduug von Braunkohlenbriketta in 
huttentechniachen Feuerungen gemacht, und z w ar ge
langt speziell dio Erzougung yon H e i z g a a in Brikott- 
generatoren immer mehr zur Anwendung. DorhoheH oiz- 
wTort des Brikottgaaoa, dio gleichmiiBige Gaszusammen- 
aotzung sowie die beąueme Behandlung der Brikett- 
goneratoren und dereń absolnte Zuverlaasigkeit haben 
auch inohrore Stahlwerke yeranlaBt, ihren Martin- 
betrieb yollstiindig auf Braunkohlenbriketta oinzu- 
richten. — Neben der induatriellen Yorwertung des 
Braunkohlenbriketta fur die genaunten drci Haupt-

yerwondungBgebiete kommon aber noch eine Reihe 
von S p e z i a l f e u o r u n g e n  in Betraclit, boi denen 
aich unser Brikett nach und nach so yortoilbaft ein- 
gefiihrt hat, daB es boroits in ausgedehntem MaBo 
fiir diese Zwecke gebraucht wird. Ea aind diea in 
erstor Linie die direkt golieizton Feuerungen yon 
Brennofen, Muifeliifen, Gluhofen und Troekenofen in 
Ziegeleien. Schamottofabriken, Porzellanfabriken, Ze- 
mont- und Kalkworken. In jiingster Zoit aind auch 
gut arbeitondo Gasfouorungen mit Braunkohlenbriketta 
fiir Ziegelringiifen in Betrieb gekommen. Ebenao 
fmdet unsor Brikett mit gutem Erfolg in lCalkbronne- 
roien Anwendung. Endlich aei noch erwahnt die Yor- 
wTendung dor Briketts in GieBoreien* zum Trocknen 
der HordgioBformen an Stelle von Koks oder llo lz 
kohlo.11

Der Boricht behandelt sodann die Gestellung der 
E i a o nl> a h n w a g o  n im yergangenen Jahre sowio 
die notwendige Yermchrung des Wagonparkea und 
bemerkt daran anschlieBend: „Erfreulich ist es, daB 
auf dem Gebiete des G i i t e r t a r i f w e s e n s  dio 
preuBiache Rogierung die Berechtigung dor Forderung 
auf eino ErmiiBigung dor Frachtsatze, inabeaondere 
auf eino aolche der Abfertigungsgebiihren, grundsiitz- 
licli anorkannt hat. Dio Verwirklichung diesor Er- 
miiBigung wird indes wegen der sclilechton Finanz- 
lago des Staates yorliiufig wohl nicht zu erwarten sein. 
Selir zu bedauern dagegen und nicht yerstiindlich ist 
08, daB dio Regierung sich aua politiachen Griinden 
zu oiner dio deuteche Kohlonindustrie achwor schadi- 
genden tarifarischon MaBnahmo hat beatimmen lasaen, 
namlich zur Aufhobung der Mehrzahl der Ausnahmo- 
tarife fiir K o h len B on d u n gen  ** nach dem Auslando mit 
Wirkung yom 1. Oktober 1908 ab, und das obendroin 
zu oinem Zoitpunkte, wo dor wirtschaftliche Auf- 
8chwung einem Niedorgange der Industrie Platz ge
macht hat. Fiir unsore rkoiniache Braunkohlenindu- 
strie iibt diose yolkswirtschaftlich yerkehrte MaBnahmo 
einen besondors ungiinstigon EinlluB auf die weitoro 
Entwicklung dea Absatzea nach Italien und Frank- 
reich aus. Auch kommt fiir una noch die Scliweiz 
und Belgien in Betraclit. Obendroin aind noch dio 
Befordcrungskosten dor fremden Kohlon yerbilligt 
worden, indem seit dem i. Februar 1908 dor bisher 
nur fiir Steinkohlen- und Braunkohlon-Sendungen aus 
den lieimiachon Erzeugungsgebieten giiltige Rohatolf- 
tarif allgomein fiir Steinkohlen und dereń Auf- 
beroitungsprodukto — also auch fiir ausliindische — 
Giiltigkeit erlangt hat. Dio Braunkohlenindustrie ist 
boi dieaer neuen tarifarischon MaBnalnne zudom noch 
schlochtor weggekominen ais die Steinkohlenindustrie, 
da man ihr die allgem eino Anwendung des Rohatoll- 
tarifes yeraagt hat.“

^Die im Yorjalire eingcleiteten Verhandlungen 
mit den neu entatandenen B r i k o t t f a b r i k o n  unseros 
Bezirkes haben zu einer Yeroinigung der beideraeitigen 
Intereasen gefiihrt, ao daB der linksrheiniache Braun- 
kohlenbozirk nunmehr wieder geschlossen dasteht. 
Fernor wurde yon uns dio Produktion der Gework- 
schaft Gustay zu Dettingon am Main auf eino Reiho 
yon Jahren angekauft."

„Auf unseroin eigenen W e r k  T u r n i c h  betrug die 
Kohlenforderung 161 306 t; hiervon wurden 100 562 t 
zu Briketts yerarbeitet und 60 74-tt  in eigenen Be- 
triebon yorbraucht. An Briketts wurden liergestellt 
48 605 t. Der Absatz an Briketts betrug 48 345 t, 
und zwar: der Bahnabsatz 45 128 t, der Landabsatz 
1949 t und der Selbstyerbrauch 1268 t. — In der 
Steinfabrik wurden 2891 484 Steino hergeatellt; der 
Absatz betrug 2 246 789 Steino. Die Anzahl der lie-

* W ir beabaichtigen, auf dieaen Punkt spiiter 
noch nfiher oinzugehen. Die Redaktion.

** Yorgl. Stahl und Eison“ 1908 Nr. 14 S. 488 
und Nr. 21 S. 750.
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Nachrichtel>i‘,vom jfisen m m p te  — In d u str id leń u n d scJ m  ii:  ̂ ''Sta&l^und Eisen. 9731. Juli 1908.

schiiftigten Arbeiter boliof 8icb auf in.-igenairti; J*t9Marin. 
Der Betriel) war in allen Abtoilungon des Wftrkeś"tlurch- 
weg regelmaBig".

Y ereiii d eu tsc lier  E ison g ieB oreien : H anuovor- 
sc lie -, Elb- und ila r z -G r u p p o . — Die Gruppe h a t 
in ihrer letzten Yersammlung, die in der vorvergan- 
genen Wocho atattfand, festgostellt, daB nach Lago der 
\rorhaltuiaB o die G u B p r e i s e  koine Yoriinderung or 
fahren kiinnon.

Y ersand des S ta lilw erk s-Y o rb a n d es  im  M ai 
1908. — Im Anschlusao aa das bereits kurz rait- 
geteilte Yersandergebnia dea Stahlwerke-Yorbnndos im 
Mai d. J. * bringen wir nachstehond noch dio ubliche 
vergleicliende TJobersicht dor \ rersandziffern fiir dio 
letzten 13 Mo

1907

Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
August . .
September.
O ktober. .
November .
Dezotnber .

1903
Januar . .
Februar. .
Marz . . .
April . . .
Mai . . .

Danach stellte sich dor Yorsand im Mai 1908 
an Ilalbzeug um 9890 t ,  an Forinoison um 11218 t 
und an Eisenbahnmaterial um 21785 t hoher ais im 
April, wahrend er, verglichen mit dem Monat Mai 
1907, an Ilalbzeug um 15 76-11, an Forinoison um 37 6 8 5 1 
und an Eisenbahnmaterial um 21 003 t nachgolaasen hat.

S ta lliivork s - Y orband, A k tien g ese llsch a ft  zu 
D iisse ld orf. — In der letzten I I a u p t v e r s a m m l u n g  
des Yorbandes, die am 19. v. Mts. stattfand, wurde be- 
richtet, daB sich in der Geachaftslage seit dem vorhor- 
gohenden Monate w enie goiiudert habo.

In I l a l b z e u g  haben die inliindisohen Abnehmer 
ihren Bedarf bis Ende Juni gedookt. Fiir das drilte 
Yierteljahr war dor Yerkauf bokanntlich noch nicht 
eroffnet. Das Auslandsgeschiift liegt wio bisher ziom- 
lioh ruliig. — (In der erwiihnten Sitzung wurde be- 
schlossen, den Verkauf fiir Juli bis Septomber zur 
IFntorstiitzung der heimiachen Verbraucher zu einem  
um 5 ,Jt ermiiBigton Preiae froizugeben fiir diejenigen 
Abachliisse, dio bia zum 15. Juli d. J. zur Abnahme 
im Laufe des 111. Yierteljahrea getatigt werden.)

In E i a e  n b a h n  m a t e r i a ł  wTurden von don 
prouBischon und oinigon anderen Staatsbahnverwal- 
tungen die ungefahren Bedarfamongen fiir das niichste 
Jalir aufgegeben, die leider sowohl in Schienen wie 
in Sohwellen ganz bedoutond niodriger sind, ala dio 
Torjiihrigon Bostellungon, wobei zu berttckaichtigon 
ist, daB in PreuBon achon im Yorjahre grofie Ab- 
striche nachtriiglich gem acht werden muBten. — Im 
Auslande wurden einige groBore Abschliisso in 
sohweren Schienen getatigt, andere Geschafto stehen 
in Behandlung; obonao sind Teilbestellungen fiir die 
vom Deutachen Reichstage gonehmigten Kolonialbahnen 
eingegangeu. — In Rillen- und Grubenachienon 
horr8cht ebenfalls ziomlich Ruhe, und nur der not- 
wendigste Bedarl wird gekauft. Im Auslande driickt 
der fremde W etthewerb auf die Preise.

F o r m e i s e n .  Daa Inlandsgeachaft in Form- 
eisen liegt aua den bokannten Griinden iminer noch 
still, und Neigung fiir groBoro Abschliisso ist erst von 
einor allgomeinen Belebung des Baugeachaftea zu er-

* „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 25 S. 892.

warten. (Dor Yerkauf fur das III. Yierteljahr wurde 
in dor Yersammlung zu den seitherigen Proisen frei- 
gogoben. Gloichzoitig wurde beschlosaen, don Yor- 
such zu machcn, die beatohondon Triigerliandler-Yer- 
einigungen bia zum 31. Dozeinbor d. J. zu verlilngern 
und bia daliin auch fiir Berlin den biaherigen Zustand 
der Yerkaufsorganisation beizubehalton.) — Im Aus- 
landsgeachaft ist oino Aenderung der seitherigen Lagę 
nicht oingetreten. Fiir groBero Abachliisse will sich 
die Kundschaft nicht bindon. In GroBbritannien 
herrscht nur geringe Bautiitigkoit, und das Danieder- 
liogon des Schiffbauoa wirkt driickend auf die Stim- 
mung im Fornieisengcschaft. In Schwoden stockt dio 
Bautatigkoit infolgo von Ausataudon und Auasperrungon.

Y oreinigung Ithein isch-W ostfiilischor Band- 
oisenw alzw oike, Schlebiiseh - Manfort. — „ I ndor
letzten Sitzung der Yoreinigung, die am 20. v. Mts. 
in ICiiln stattfand, wurden dio Grundproiao mit 127,50 -th 
bezw .l25^F rachtgrundlage Kiiln-Dortmund festgosetzt.

Y ereinigung dor Rlieiniscb - W estfalisclion  
SchwoiCoiseuworko, llagon i. W. — Die SchwoiB- 
eisonwerke haben beachloBBen, don GrundproiB fiir 
gowohnlichea Handelseiaen auf 127,50 J6, fiir Sclirau- 
ben- und PreBmutter-EiBon auf 135 J t und fiir SohweiB- 
niot-Ei8en auf 155 J t, allcs frauko im engoron Absatz- 
gobiete, zu ormiiBigen.

D eutsche l)rahtw alztverke A ktiongesollschaft 
in D iisseldorf. — In dor am 24. v. Mts in Coln ab- 
gehaltenen M itgliedervcrsaminluug des AYalzdraht- 
vorbandes wurde beschloasen, untor Boibebaltung der 
bialiorigon AusfuhrTcrgiitungasatze don Walzdrahtpreis 
fiir Yorkaufe im dritten Viorteljahre 1908 um 5 J t 
fiir die Tonne herabzusetzon.

Iutoruationalo K olilonborgworks-Akticngesell- 
sebaft in S t. A vold . — Aus doin Rochonschafts- 
berichto iiber das abgelaufono GoBchaftsjalir ist ais bo- 
sonders bemerkenswert horvorzuboben, daB sich die 
Erwartung der Gosollschaft, man wTerde im Jalire 1907 
don Bau einer Doppelschachtanlage in Angrilf n o h m en  
konnen, nicht erfiillt hat. Ursprunglich b esta n d  niim- 
lich der Plan, mit der Anlage im nordlichen Teile 
des Foldorbesitzos vorzugehon; die inzwischen von 
der Internationalen Bohrgosellschaft durchgefiihrten 
weiteren Bohrungen haben aber dazu gefiihrt, daB 
man jone Absicht aufgegeben und fiir dio orste 
Doppelschachtanlage den aiidlichen Teil dor Itohlen- 
foldor ina Auge gofaBt hat. Nachdem nunmolir so
wohl die Yerhandlungon mit dor Eisenbahnbehiirde 
wegon des B ab n a n sch lu sscB  ala a u ch  der Erwerb deB 
orforderlichen Grundos und Bodens beondigt worden 
sind, hat man alle Y o r b e r e itu n g e n  getroffen, um inner- 
halb oiniger Monate mit dem Abteufen des Schachtea 
beginnen zu konnen. — Auch dio HofFnung, daB dio 
Internationale Bohrgcsollacliaft im Laufe dea Jabrea 
1907 die aamtlicben von ihr zu liefernden 37 Feldor 
zur Yerloihung brineon wiirde, hat aich nicht erfiillt. 
Vielmehr sind bislang nur 21 Felder yerliehen, wah
rend 10 Felder ala Mutungen achwebon und noch 
eine Bohrung im Betriebe ist. Bis Endo dos Ge- 
achaftajahres aind an die Internationale Bohrgosoll- 
achaft fiir Kohlenfeldor im ganzon 3 400 000 JŚ ver- 
giitot worden. Auf das Grundkapital von 1 6 0 0 0 0 0 0 ^  
aind 6 000000 ^  noch nicht eingefordert.

K attow itzer A ctien-G osellschaft fiir ISergbau 
und Eisenhiittenbetriob in K attow itz. — W ie dem
Berichte dea Vor8tandea zu entnehmen ist, hatte das 
abgelaufene Gescbiiftsjahr, obwohl dio Gestohungs- 
koaton der Erzeugnisse dea Unternehmena infolgo 
erhohter Lohne und wachsendor Materialproise er- 
hoblich stieg en , ein bofriedigendos Gosamtergebnia 
aufzuweisen. Im Kohlongeschiifte hiclt die giinstigo 
Marktlago das ganze Jahr hindurch an. D io PreiBO 
besserten 8ich, und der Nachfrage konnte trotz Steige-

Halbzcug:
t

Form
eisen

t

Eiscnbahn-
materiał

t

Geflamt- 
p roduk te  A 

t
130 363 175 028 183 916 489 307
136 942 177 597 200 124 514 663
121 574 179 701 187 151 488 426
139 645 186 106 195 718 521 469
125 291 117 359 176 973 419 623
120 014 129 921 188 998 438 933
115 891 85 091 222 074 423 055

81 706 58 279 219 530 359 515

101 460 67 039 214 557 383 056
108 854 104 092 207 562 420 508
132 190 155 437 198 841 486 468
104 703 126 125 141 128 371 956
114 599 137 343 162 913 414 855
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rung der Fiirdorziffer im Herbst und W inter nicht ge- 
niigt werden. Dagegen lag das Eiaengeschiifc nur im 
erafcon JahroByicrtel giinatig. Im zweiten Yierteljahro 
trat bei einer ganzen Anzahl yon Erzeugnissen ein 
scharfor Preisrttckgang ein, und gegen Endo des 
Jahres doekten die Erliise nicht mehr dio Selbstkoaton 
der W alzwerkserzeugnisso. Dabei waren allo Betriobs- 
abteilungen, die von bemerkonswerten Stiirungen ver- 
schont bliebon, hinreichend mit Arbeit versehen, und 
in Fertigwaren wurdo sogar eino betriichtliche Steige- 
rung dor Erzeugnng erroicht. — Die Gesamtfordorung 
der Steinkohlenzochen stelito sich auf 2 888314 (im 
Yorjahre auf 2 641 910) t; zum Yerkaufe kamen unter 
EinschluB der aus dem vorhorgehenden Jahre vor- 
bliebonon Bcstande 2 426 853 t, wShrend 506 565 t in 
den oigenon W erkon der Goaollschaft yerbrauclit 
wurderf. D ie Eisenerzgruben lieferten 2726 t obcr- 
Bchlesischo Brauneisenerzo und 10 641 t ungarische 
Spato. In der Koksanstalt HubertushUtto wurden 
85 104 t Koks, S495 t Ziindcr und Koksascho, 4846 t 
Teer, sowio 1441 t schwefelsaurcs Ammoniak gewonnon. 
Auf der Hochofenanlago der Hubertushiittc wurden mit 
zwei Oefen 67 322 (70 G19) t Roheisen orblasen. Das 
Stahlwork und dio StahlgielScrei orzeugten 62 400 t 
FluBeisenblijcke und 770 t StahlguBartikel. Fernor 
wurdon in der EisengieBerei, W erkstatt und Kossel- 
schmiede 3374 t GuBwaren, sowie 1379 t K essel- und 
Konstruktionsarbeiton liergostellt. Das Puddol- und 
W alzwerk Marthahiltto erroichte eino Erzeugnng von 
67 590 (59 823) t Form- und Ilandelseisen. Auf den 
Ziogeleien wurden 14 088 000 Ziegol horgostollt und 
in den Kalkatcinbruchen 5425 t Kalksteine ais Zu- 
schlag fiir dio Hochofen gewonnen. Die Zahl dor Be- 
amten und Arbeiter, dio am S cIiIubbc des Bericlits- 
jahres auf den Biim tlichcn Werken der Gesellschaft 
beschiiftigt waren, belief sieli auf 12 218 (i. Y. 10 968).
— Bei 132 356,44 <,£ Yortrag, 6 384 0 1 5 ,2 0 .-H Betriebs- 
gewinn, sowio 475261,44 Einnahmcn an Zinsen und 
Proyisionen auf der einen, 417 369,74 ^* allgemeinen  
Unkoaton, 218 8 2 0 ^  Obligationszinaen und 1 800000  
Abschreibungen auf der andorn Seite vorbleibt fur das 
Berichtsjahr oin Keingewinn von 4 555 443,34 Jt. Hior- 
von werden 42 0 0 0 0 0  (14 °/o) ala Diyidende yerteilt,
60 000 M  fiir Arbeiter-AVohlfahrtH- und sonatigo gemein- 
niitzigo Zwecke bereitgestellt, 100 000 ^  dem Pensions- 
und U nterB tiitzu n g8b es tan d o  fur Untorbeainte ttber- 
wiesen, 50000 ■/£• der Hutten-rnyalidonkasse zugowendot 
und endlicli 145 443,31 - * ais Vortrag in noue Recli- 
nung v erh u ch t.

F ried . Krup]), A k tio n g esc llso lia ft  zu Esson  
a . (1. R uhr. — Die GoBollschaft nimmt eine noue 
yierprozentigo Anleihe yon 50 000 0 0 0 ^  auf, die zum 
Handel an der Berliner BOrso zugolassen wordon ist. 
Der Erlos dor Anloiho von der 20000 J i  zur Zeich- 
nung aufgelogt wordon sind, ist bestimmt zur Bestreitung 
der Ausgaben fiir griiBcre Erweiterungen und Nou- 
anlagen, dereń Ausfiihrung infolgo der erholiten An- 
forderungen an die Loiatuugsfahigkoit einzolnor Be- 
triebe notwendig w urde; dio Anlage soli fernor dienen 
zur Bereitatollung von Mittcln fiir den Erwerb vou 
Bergwerkseigentum, sowie zur Yerstarkung des Bo- 
triebskapitala.

Riim clingor und St. Ingberter Hoehofon und 
Stah lw w k e, A.-G. iu R uiiiolingeu-St. Ingliort. —
Wio dem in dor Hauptyersaminlung vom 27. y. Mts. 
yorgolegten Borichto dos Yerwaltungsrates zu ent- 
nehmen ist, hatto dio Gesellschaft im letzten Geschafts- 
jahro bis zum 6. Miirz 1908 fiinf Hochofen im Feuer. 
Am genannten Tage wurde Ofen 2 in R u m e l i n g o n  
zum Zwecke dor W iedcrherstellung auBer Betrieh ge- 
setzt; man holft, ihn gegen Anfang August wieder 
anblasen zu konnen. In O e t t i n g o n  wurde Hochofen 
Nr. 3 vollendet und fertig zugestellt. Die Roh- 
eisenorzeugung hiitto wesentlich stiirker sein konnen, 
wenn nicht sehr fulilbarer Mangel an Arbeitern zu

Einachriinkungon im Bergwerksbetriebo goniitigt hiitte. 
Die Nouanlagen in St. I n g  b o r t  wurden cifrig gefor- 
dert und Bind sowoit gedieben, daB die Gesellschaft 
in der Lago ist, alle Auftriigo, die der Stahlwerks- 
Yerband auf Grund dor jetzigen Beteiligung von un- 
gofiihr 182 000 t (aeit 1. Mai 1908) iiberschrcibt, auB- 
zufiihren. Bei der genannten Abteilung wurden u. a. 
ein dritter Konverter und eino neue Gebliisemaschine 
yon 3U00 P. S. aufgestellt. Augenblicklich arbeitet 
man dasolbst an dor Montago des Blockwalzwerkos, 
der neuen Kesselbatterio und dor neuon elektrischon  
Zentrale. Dor Umbau dor Stahlwerksanlagen diirfto 
im Laufe des neuen Gescliiiftsjahrea yollendot worden. 
Inagesamt wurden fiir Neuanlagen usw. im Berichts- 
jalire 3 124 600,60 Fr. aufgewendot. — Dio Gewinn- 
und Arorlu8trechnung weist noben 117 105,60 Fr. Yor
trag einen RohuberschuB yon 3 457 562,39 Fr. auf; da 
anderseits 45 650 Fr. Verwaltung8kosten, 207 352,23 Fr. 
Yeraichorungsbeitrage, 1 0 4 198,34Fr. Zinsen fiirSchuld- 
yerschreibungen, 152 570 Er. fiir Tilgung von Schuld- 
yerschroibungen und 1 000 000 Fr. Abschreibungen zu 
kiirzon sind, so bloibt ein Reinertrag yon2 064 897,42 Fr., 
der wio folgt yerwendet werden soli: 1350 000 Fr. 
(18 °/o) ais Diyidende, 209 705,57 Fr. ais Tantiome fiir 
dio Yerwaltungsorgano. 175 000 Fr. ais Steuerriicklago 
und echlicBlich 330191,85 Fr. ais Yortrag in neue 
Rechnung.

Do Wemlol & Co., Hayingon. — In der am
24. v. M. abgohaltenen auBerordentlichon lIauptvor- 
sammlung der Maatschappij tot Exploitatió yan Lim- 
burgsche Stoenkohlcnmijnon in Hoerlen wurde fest- 
gestellt, daB der 1'ast die Gosamtheit dor Aktien um- 
fassendo Besitz dor Fam ilio I l o n i g m a n n  auf die 
Herren d o  W o n d o l  ubergegangon ist. Infolgedesson  
wurdo eine durchwog neuo Zusammensetzung des Auf- 
sichtsrateB yorgonommen und dem Yoraitzonden dos 
Yorstandos, E d u a r d  H o n i g m a n n ,  auf W unsch 
der A uB tritt auB der Diroktion zu einem yom Aul'- 
sichtsrato noch niiher zu bestimmendon Zeitpunkto 
gewahrt. An soinor Stello wurde ais tochnischer 
Diroktor lngoniour D e l o r t h o  gewahlt.

A ssociated Makers o f B ridge and Construc- 
tional Iron and Steoł W orks. — Unter d i e B o m  
Namen hat sich eine neuo englische induatriolle Yer- 
oinigung gobildot, der dio nachfolgenden oraten eng- 
lischen Konstruktionsfirmon angehoren:

Braithwaito & Kirk in W est-Brom wich; Brandon 
Bridge BuildingC o. in Mothorwell; John Butler & Co. 
(Lim.) in Leeds; Cloveland Bridge and Engineering 
Co. (Lim.) in D arlington; Dorman, Long & Co. (Lim.) 
in M iddlosbrough; llead , W rightBon & Co. (Lim.) in 
Stockton-on-Teos; The Ilorseliay Co. (Lim.) in Horse- 
hay, Sa lop; E C. & J. Keay in D arlaston; P. & W . 
Mac Lellan (Lim.) in G lasgow; A. & J. Main (Lim.) 
in G lasgow; Som ervail& Co. in Dalm uir; The Tecsside 
Briilge and Eugineering W orkB (Lim.) in Middlea- 
brougli; Joseph W eBtw ood & Co. (Lim.) in London; 
The Widnea Foundry Co. (Lim.) in Widnea.

Ihr Zweck ist, m it den Stahlworkcn an der Nordost- 
kiisto und in Schottland und den Trager- und W iukel- 
eisen-W aizwerken des ganzon Landes Abmachungen 
zu trellen, um \rorzugspreiao und Bedingungen fiir die 
Mitgliodcr der Yereinigung gegenuber den AuBon- 
stehenden zu orhalton. Der Hauptzw’eck des Yerbaudes 
diirfte also sein, den Aualandswettbewerb in England 
abzuwohren.

B o lirm ascliiu on  fiir  TrauSYaal.* — Die maB- 
gebenden Bedingungen fiir don aeitons der Borgwerks- 
kammer yon Transyaal ausgescliriebonen W e t t b e  w e  rh 
von Bobrma8chinen sind jetzt erachicnen. Dieselben  
sind von den Vertretern obigor Bcrgwerkskammer, 
den HII. I l a r d y  & Co., Berlin W, Markgrafenatr. 45 
zu beziohen.

* Yergl. „Stahl und Eison“ 1908 Nr. 16 S. 576.
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Verein deutscher Eisenhiittenleute. 

Abscbiedsfoier fiir Koinmerzionrat II. Kani]).
Der zum Schlusse des Monats Juni erfolgto Riick- 

tritt des Ilrn. KommerzionrateB H e i n r i c h  K a m p  
aus der Leitung der G esellschaft Phonix war fiir dio 
Mitglieder des Aufsichtsrates, dio Boamten dor Ge- 
Bellschaft, die Meister und Arheiter der Hiitte in Laar, 
sowie Yertreter der Stadtvorwaltung und dor llandels- 
karamer Ruhrort AnlaB, dem scheidenden General- 
direktor eine Ahschiedsfeier zu beroiten. Tn den boi 
dieser Gelegonheit gehaltencn Reden dor llerron Ge- 
noraldirektor B e u k e n b e r g  und Diroktor 1*h i  1 ip p  
F i s c h e r  wurde den Festteilnehmern oin trouos liild  
der etwa 45jfihrigon Tatigkeit des Gefoierten in dor 
Eiseniudustrio gegeben. „AYelches Quantum goistiger  
Arbeit in dieBen Jahron seines AYirkens," so schloB 
der zuletztgenannto Redner seine Ausfiihrungen, „ge- 
leistet wurde in der Yerwaltung durch Umbauten dor 
AYerkc, durch Neubauten, durch Reorganisation, durch 
dio bekannten Fusionon, durch zahlreiohe Sitzungen 
im Intorcsso der Yorbiinde, wir alle wissen es. Nimmt 
man dazu noch seino frucbtbringende Tatigkeit auf 
anderen Gobioton: er war Yorsitzonder des Aufsichts- 
rates der YTostfalischen Landeabahnen, or war von 
Anfang an Yorsitzonder dor Gesellschaft lur Schiff- 
barmachung der Lippo, or gehorte dem Bczirkseison- 
bahnrate an, er war boratendes Mitglied des RoicliB- 
vorsicherungsamtes, dazu kommt eine umfassende 
Tatigkeit auf kommunalem Gebiete — es ist gar nicht 
moglich, im Rahmen oiner kurzeń Besprechung dieser 
groBartigen Tatigkoit gerocht zu werden. Boriick- 
sichtigt man, welche beispiellosen Erfolge Kr. Kamp 
auf allen Gebioton seinor vielfaohen Tiitigkeit hatte, 
und stollt man fest, daB er trotz Stellung und Erfolgen 
immer der oinfache, fleiBige Arheiter, der gorochte, 
wohlwollende Yorgosetzto und im priyaton Verkehr 
der liebenswiirdigsto Menach war, so haben Sio in 
schwachen Umrissen daa Hild dos Mannos, mit dom 
wir heute feicrn. So mogen ihn denn unsoro herz- 
lichsten AYunscho begloiten nach der von ihm go- 
wiihlten neuen Heimat Berlin, miige or Gofallon findon 
an dom neu geschaflenen Heim, m ogę eine guto Ge- 
sundhoit auch fornerhin ihn begleiten.“

"Wir unserorseits schlieBen uns diesen AYiinschon 
auf das horzlichste an, geben aber zugloich der zu- 
Tersichtlichen Hoflnung Raum,  daB auch nach soinor 
Ueborsiedelung nach Berlin-Grunewald Hr. Kamp dem 
Ye roin deutscher Eisenhiittenleute das gleicho inter- 
esse wie bisher zuwenden wird.

Jiibilamn der Societe do 1’Iudustrio Minerale 
iu  Saint-Etionue.

Zur Feier des fiinfzigjahrigen Jubilauma ihrer 
Begrunduug hiolt dio Socióte do 1’Industrio Minerale 
Kom 14. bis 20. vor. Monats in St. Etienno einen 
KongroB ab, zu dem auch der Yoraitzende unsores 
Yeroines, lir . Kommorzienrat S p r i n g o r u m ,  eine 
in licbonswiirdigster Form abgefaBte Einladung er- 
halton hatte. Leidor war wedor der Genannte in der 
Lago, dor AufFordorung Folgo zu leisten, noch auch lieB 
sich oine andorweitigo Vortretung dos Yeroines er- 
moglichen. Aus diesem Grunde sah sich der Yor- 
atand genotigt, der Societć dc 1’Industrio Minerale 
Beino Gluckwilnacho zur Jubelfeier durch ein Tcle- 
gramm auszudriicken, das (in deutscher Uobersetzung) 
folgendermaBen lauteto:

„Zum fiiufzigjaiirigen Jubolfesto Ihror Begriin- 
dung bitten wir Sie, unser 1'rohcs Gliickauf! und 
unsere aufrichtigsten GluckwTiinscbo nobst dem Aus- 
dracko unBerer hohen Anerkennung fiir dio bewun-

dernswerte Arbeit ontgegonzunohmen, die Sio in 
don abgelaufenen 50 Jahron geleiatet haben. W ir 
bedauern lebhaft, daB es uns infolgo ungiinstigcr 
Umatiinde nicht moglich is t, heuto mit Ihnen zu- 
sammen zu sein, und holfon gloiclizeitig, daB die 
froundBchaftlicben Boziohungen, dio Ihro Gesell
schaft m it unserom Yoreino yerbindon, immer 
inniger und horzlicher Bich gestalten werden.

D er Yorsitzendo : Dor Goscbaftsfuhrer:
Kommerzienrat Spitigorum . Dr.-Ing. Schrodter.u

Noch am 14. Juni liof darauf bei der Geschafts-
fiibrung dio nachstehond in deutacher ITebertragung
wiedergegebeno Antwort oin :

„Der KongreB dor Bergwerksindustrie iiber- 
m ittelt lhnen, lebhaft bowegt von den Gefiihlen, dio 
Sio ihm auszusprechen die Ijiebonswiirdigkeit hatton, 
den Ausdruck seiner herzlichen briiderlichen Go- 
sinnung. Dcr Y orsitzende:

Tauzin .“
FUr dio Y ere in sb lb lio th o k  sin d  e iu g eg a n g eu :

(Die E in sender s ind  durch * bezeichnet.)

A Y e d d i n g * ,  Prof. Dr. H e r m a n n ,  Geh. B ergrat: 
A usfiihrliches Handbuch der Eisenhiittenkunde. 
Zwoito Auflage. Yiertor Band, Zweite Lieferung. 
Yorgl. „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 18 S. 643.

A end erun gon in d er  M itg lied er ]is te .
Bousse, Anton, Zivilingonieur, Berlin AY. 9, Linkstr. 22.
B rinkm ann, Carl, Ingenieur, Siichsisches Feindraht- 

work Brinkmann & Stamm, Griifenhainicben, Bez. 
H alle a. d. S.

Collart, C arl, Ingenieur-Couseil, 54 ruo de la Con- 
ciliation, Bruasol.

E ckardt, Paul, Betriobsleitor der olektr. StahlgioBeroi 
der Scharrerschen AYerke fiir Eisenindustrie, Stutt
gart, Feuerbach.

Fetick, A lbert, Dipl.-Tng., Botriobsingeniour des Stahl- 
w o r k o B  der Riimolinger und St. Ingberter Hohofon 
und Stahlwerke, Akt.-Ges., St. Ingbort, Pfalz.

F orster, F ritz ,  Ingeniour der Akt.-Ges. Isselburger 
Hiitte, Isselburg.

F iirth , D r. H ugo, GieBereiingeniour der A k t.-G es. 
Giirlitzer Maschinenbau - Anstalt und EisengieBerei, 
Gorlitz, Emmerichstr. 42.

Goecke, E., Geh. Kommorzienrat, Diroktor der lthei- 
niaclicn Stahlwerke, Duisburg-Meiderich.

Iiansm ann, R ichard, Ingenieur, Betriobscbof des Grob- 
ei8on-Univoraal- und Grobblechwalzwerkes, Bismarck- 
liiitto O.-S.

Hoesch, Wilhelm, Geh. Kommerzienrat, Fabrikbositzer, 
Diiron.

Klocke, D r., Konigl. Gewerberat, Bochum, Briiekstr. 21.
K o ch , A lex a n d er, D ip l.-In g . der Oesterr. - Alpinen 

Montan-Geaellschaft, A\rien I, Kiirntnorstr. 55.
K ohler, W ilhelm , Teilhaber der Steiriicben GuBstahl- 

w'erko Danncr & Co., AYien Y II/1, Thcobaldgasso 13.
K oster, F r., Ingenieur, Duisburg, WeiBer Wog 15.
Luckm ann , H anno, Ingenieur, Carnegie Steel Co., 

Lock B ox 131, Duquesne, Pa., U. S. A.
M ayer, Frederick J ., Mechauical Engineer, Hudson 

Terminal Building, 50 Church Street, New York.
Meier, M ax, Generaldiiektor, Bismarckhutte O.-S.
M irbach, A ., Dipl.-Ing., Dusseldorf, Ehronstr. 20.
P araquin , W illi., Ingenieur, Huttendirektor a. I)., 

Traunstein, Oberbayern, Arilla  Hohenstaufen, Rupp- 
recbtstraBe 2.

P aren ti, D r. Carlo, Direttoro Fondoria Bolognese- 
1’arenti & Co-, Iiologna (S. Viola).

R ichter, Hans, Direktor der Gcrm ania-W erft, Kiei, 
Diistornbrook 18.
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T h eod or  Fitting. f

Thoodor Fitting wurde goboren am 2. April 1830 
ais Sohn oinos Gutsbesitzers zu Mauchenheiin in der 
Pfalz. Er bosuchto das Gymnasium zu Zweibriicken 
und studierte, nachdem er erstores u n d  zugloich eine 
Gewerboschulo I. ItlasBo absolviert hatte, in Miinclion 
und Freiberg Berg- und Iliit- 
tenwesen. In Miinchen bc- 
stand er seino Priifung mit 
der Noto I. Er war sodann 
im bayrischen Staatsdienat an 
den y e r B c h i e d e n B t e n  Workon 
tatig, so in PeiGenborg, Ber
gen, Berchtesgaden,Oboroich- 
stiidt, Bodenwohr und Brand- 
holz, war mehrore Jaliro bei 
der gcognostischen Kommis- 
sion, dann fiinf Jahro in Am- 
borg und wurde scblicBlich in 

HolienpeiBenberg pragma- 
tisch angestollt. 1872 orbat 
or seine Entlassung aus dom 
Staatsdienste, dio ihm unter 
„Anerkennung seinor trouen 
und eifrigon Dionstleistung11 
gewahrt wurde. Nach einem  
kurzeń Aufenthalte im Reichs- 
lande trat er am 1. Januar 
1874 in den Dionst der Firma  
Krupp. B as rheinisehe Indu- 
striegebiot war ihm schon 
bekannt durch eine dreimo- 
natige Informationsreise, die 
er im Aufirage der bayrischen 

Regiorung unternommen 
hatte. Zuniichst bekleidete cr 
eino Stelle ais Bergverwalter 
in Kirchen a. d. Sieg; 1888 
wurde cr ais A ssislent des 
Direktoriums und Leitor dor Kohlonzochon nacli Essen 
berufen, 1889 ais Mitglicd in das Direktorium aufge- 
nommen, wobei ihm dio Yorwaltungon der gesamten 
Kohlen- und Erzgruben der firm a sowie dereń Hocll- 
ofenworko unterstollt wurdon. In don nun folgenden 
Jahron sind von ihm bedeutendo und wichtige Neu- 
orwerbungon an Grubenbositz in die Wego geleitet

und ist der Anfang zur Erbauung dor Friedrich-Alfred- 
hiitto in Rhoinhausen mit Errichtung dos dortigeii 
Hochofonworkes gemacht wordei).

Nach zwolfjiihrigcr, an Erfolgen reichor Tiitig- 
koit ais Mitgliod des Direktoriums wurdo er leidor 

durch eine sehwere Erkran- 
kung veranlaBt, im Jahro 
19Q1 oinen langeren Urlaub 
anzutreten, aber seine Ge- 
sundheit wrar so erschiittort, 
daB orsiclizu seinemSchmorzo 
gonotigt sali, die ihm liebge- 
wordono Tiltigkoit yollig  auf- 
zugeben. Im Jalire 1903 schiod 
er aus dem Dienste der Firma 
Fried. Krupp aus und siedolto 
nach Miinclion iiber. Durch 
zunehmendo Eoiden in seinor 
Bowogungsfroiheit selir bo- 
hindert, boten ihm dio Ruhe- 
jahro indossen wenig GenuB, 
auch konnte er das Aufgebon 
seinor Arboit nicht Torwindon, 
bis er am 2. Juni 1908 zur 
ewigen Rulie einging.

Den Grundzug von Fittings 
Charakter bildete eino unan- 
tastbaro Ijautorkeit der Gcsin- 
nung. Diese, in Yerbindung 
mit strongem Rechtlichkeits- 
gefiihl, groBer personlicher 
Bosclioidenheit, Prcundlich- 
keit im Yerkehr mit Jedor- 
mann und namentlich mit je- 
dom seiner Untergebonen, 
welch letztoren er eine nie vor- 
sagende Fiirsorge zuwendeto, 
bowirkte, daB Bieli ihm dio 

Horzen Ailer, mit denen or in niihero Beziohung trat, 
zuwendoten, und daB seine Boamton ihn in bohem MaBo 
yerehrten. Schmerzliches Bedauern bat daher |soino 
zahli-eichen Froundo erfiillt, ais sio dio Nachricht 
von seinem Ileiingange orhielten; sio werden ihm ein 
ehrenTollos und dauerudes Andenken bowahren. Er 
ruhe in FriedenI

Rosenkranz, Jul., Ingoniour dor Maschinenbau-Akt.-Gos. 
vorm. Gebr. Klein, Dahlbruch i. W.

Roser, Heinrich, Betriebsingonieur bei Schuohtormann
& Kromer, Maschinenfabrik, Dortmund.

Schiffer, Ingćnieur des llauts-Fourneaus do la Com- 
pagnio des Forges et Acieries do la Marino et 
d’lIomócourt, postl. Montois la Montagno, Ijothr.

Schemmąnn, F ritz ,  Ingenieur, Niedorschelden a. d. Sieg.
Schmidt, Wilh. Gg., E lektro-Ingenieur, Allmiiniia 

Svcnska Eiektriska Aktiebolaget, \ reB toras, Sehwod.
Seesemann, Dr. phil. M ax, Mitau (Kuriami), IluBland, 

PalaisstraBe 19.
Teubner, Hugo, Inspektor der Priv. Oesterr. - Ungar. 

Staatsoisonbahn-Gesellschaft, Anina, Siid-IIngarn.
Tiem ann, W., HEittendirektor a. D ., Braunsoiiwcig, 

Kaiser-W ilhelmstr. 79,
Vietor, C., Kommerzienrat, Borgworksdiroktor, Zecho 

Zentrum, W attenscheid i. W. *
Wen (lei, F ritz , Abteilungs-Yorstand der Duisburger 

Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Kectman, 
Duisburg.

W etzel, A lbert, Karlsruhe i. B., Sofienstr. 97.
Z aw arick i, A., Bergingenieur, St. Petersburg, Pusch- 

kinskaja 18, Qu. 4.

N e u e  M i t g l i o d e r .
R urkhardt, A lfred , Ingenieur dor Rumelingor und 

St. Ingberter Ilohofen und Stahlwerke, Akt.-Ges., 
St. Ingbert, Pfalz, Kohlenstr. 25.

Glnser, Ludw ig, Rog.-Baumeister a. D., Patentanwalt, 
Berlin S \Y , Eindenstr. 80.

H erkenrath, F ritz , Ingenieur, Direktor der Akt.-Ges. 
Kabolwerk, Duisburg, Ariktoriastr. 17.

Hoffmann, F ritz , Dipl.-Ing. boi dor Berndorfor Metall- 
warenfabrik Arthur Krupp, Borndorf, Nieder-Oestorr.

Lacanne, F tlix ,  D irecteur-gonóral des Forges do la 
Providenco, Marchienue-au-Pont, Belgi<iue.

Romer, Heinrich, Ingenieur dor Duisburger Mascbinen- 
bau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg, 
Kronprinzenstr. 39.

Scheld , E rn st M ., H uttoningenieur, Diflerdingen, 
Luxombu rg.

Weld, C. J1., Ingenieur, 2 Roctor Street, New York.

Y e r s t o r b e n .
eon Douglas, Dr. M arton, Berg- und lluttenwerks- 

besitzer, Berlin.
Fellinger, H ermann, Hiittcudiroktor a. D., Duisburg.
K upper, Wilhelm, Ingenieur, Duisburg.


