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Die Kalibrierung der gleichschenkligen W inkeleisen.
Yon Ingenieur C. E a  dem  a cli e r  in Maxliiitte.

I \ i e  zu besprechenden Kalibrierungen gestatten  
^  zwei Arten der Ausfiihrung: Kaliberformen 
mit geradlinigen und solche mit aufgebogenen 
Schenkeln (Abbildung 1 und 2). An Hand des 
Winkeleisens, Normalprofil 6, soli der Gang der 
Kalibrierung erlautert werden.
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Abbildung 1 und 2. Kaliberform 
mit geradlinigen und aufgebogenen Scbenkeln.

Bevor mit dem Verzeichnen der Kaliber
formen begonnen wird, sind die Kaliberreihen 
(Druckzunahmen) und die Breitungen zu be- 
stiinmen. Im Interesse eines wirtschaftlichen 
Betriebes ist darauf zu achten. das Fertigprofil 
in mSglichst wenig Stichen zu erreichen. Diese 
MaBnahme bewirkt nicht nur ein sclmelleres 

Arbeiten, sondern ver- 
liindert auch infolge des 
erliohten Kaliberdruckes 
und des dadurch beding- 
ten wSrmeren W alzens 
eine vorzeitige Abnut- 
zung der Kaliber. Das 
Normalprofil 6 wird in 
den Schenkelstarken von

6, 8 und 10 min hergestellt und es ist fiir jede 
Stilrke ein besonderes Fertigkaliber vorzusehen. 
Die Anordnung nur eines Fertigkalibers liefert 
fiir zunehmende Schenkeldicken unrichtige Pro
file, und zwar insofern, ais mit der fiir die Aus- 
fiihrung der dickeren Profiiglieder erforderlichen 
hiiheren W alzenstellung eine Verlangerung der 
Schenkel verbunden ist. Die' Richtigkeit des 
Gesagten liiBt Abbildung 3 erkennen.

Um keine ungiinstigen Zunahme- bezw. Druck- 
verhaltnisse zu erhalten, ist fur die dickeren 
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Abbildung 3.

und dtinneren Sorten je ein Yorkaliber geschaffen. 
Nachstehende Zahlentafel 1 gibt eine ubersiclit- 
liche Zusammenstellung iiber die Anzahl der 
Stiche, die Breitungen, Druckzunahmen, sowie 
die Zunalimeverhaltnisse.

Z a h l e n t a f e l  1.
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i 86 6, 8, 10 8 6 8 10
n 85 8, 10 9 7 9 11

i n 83,5 12 12 12 12 12
IV 81,5 20 20 21 21 21
Y 78,5 37 37 37 37 37

Auegangsąuerschnitt 74 mm Q].

Ais Anstich dient ein Stab mit einem qua- 
dratischen Querschnitte von etwa 74 qmm.

In Spalte 3 sind die Druckzunahmen auf- 
gefiihrt, welche spater zum Konstruieren der 
Kaliberformen dienen. Spalte 4 entbalt die 
mittleren Schenkelstarken und Spalte 5 die ent
sprechenden Zunahmeverhaltnisse. Die in den 
Spalten 6, 7 und 8 aufgefiihrten Kaliberreihen 
fiir die einzelnen Flansclulicken entsprechen den 
tatsachlichen Kaliberzunahmcn beim W alzen und 
werden durch Senken bezw. Heben der Ober- 
walze bewirkt.

Fiir die Konstruktion der Kaliberformen 
dient ais Grundlage ein Achsenkreuz, in dessen 
Sclmittpunkt das Fertigkaliber verinehrt um 
das SehwindmaB unter Winkeln von 4 5 °  zur 
Horizontalachse eingetragen wird. Ais weitere 
Hilfslinien kommen die die Profiiglieder hal- 
bierenden neutralen Achsen in Betracht. Auf 
zwei in beliebigen Punkten dieser Achsen er- 
richteten Vertikalen a b und a, bi (Abbild. 4) 
werden von ilitte  Flanschglied aus die in Spalte 4 
der Zahlentafel 1 aufgefiihrten Schenkeldicken 
nach beiden Seiten hin gleichmaBig abgetragen. 
Die unterhalb der Schenkelhalbierenden liegenden
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Punkte sind nunmelir mit dem Schnittpurikte des 
Achsenkreuzes zu verbinden, und zu diesen Ver- 
bindungslinien Parallele durch die zugehorigen 
oberhalb der neutralen Achsen erhaltenen Punkte 
zu legen. Auf diese W eise sind die Kaliber-

ungefilhr der Flanschdicke gleichgewahlt wird. 
Behufs besseren Angreifens des W alzstabes 
durch die W alzen ist es ratsam, die Ausrun- 
dungshalbmesser der Kaliber IV und V wesent- 
lich kleiner zu gestalten. Aus demselben

Grunde empfiehlt sich ein gutes 
Einhauen der Rundungsstelle am 
V. Kaliber. Die scharfen Ecken 
der Schenkelenden sind gleichfalls 
durch geeignete Bogen zu be- 
grenzen. Die Abrundungen, welche 
auf die Teilstelle des nachfolgen- 
den Kalibers zu liegen kommen, 

\  diirfen nicht zu klein gewahlt
\  werden. Zu gering bemesseneRun-

a dungen fiihren zu Gratbildungen
und bedingen durch die auf der 
Drehbank erforderliche Reparatur 
einen nicht unbedeutenden Ma
teriał- und Zeit\ierlust; wahrend 
zu grofie Abrundungen, die sich 
durch unvollstandige Ausfiillung 
der Schenkelglieder bemerkbar

Abbild. 4. Konstruktion dor Kaliborform mit geradlinigen Schenkeln. , , . , ,B . .b b machen, leicht durch Naclidrehen
(Ausgangsąuerscbnitt 74 mm [J].)

formen nach oben und unten begrenzt. Der 
besseren Uebersicht halber ist in der Schablonen- 
zeichnung nur ein Fertig- und ein Vorkaliber 
eingezeichnet. Die K a l i b e r b r e i t e n  ergeben 
sich, wenn die in Spalte 2 Zahlentafel 1 auf- 
gefuhrten Abmessungen auf der Horizontalaclise 
voin Sclinittpunkt aus nach beiden Seiten hin 
gleichmaBig aufgetragen, 
und in den so erhaltenen 
Punkten Senkrechte errich- 
tet werden. Um Nahtbil- 
dung zu verhuten, sind die 
W alzenschllisse verset,zt an- 
zuordnen, d. li. die Stelle, 
an welcher ein Kaliber in 
den Rand iibergcht, muB 
dahin kommen, wo sich im 
yorhergehenden Kaliber die 
Abrundung der Schenkel- 
ecke befindet. Zur besseren 
Auslosung aus dem Kaliber 
und zur Erleichterung der 
Reparatur abgenutzter W al
zen werden die Schenkelenden der einzelnen 
Profile durch schrage Linien, den sogenannten 
Kaliberanzug, gebildet. Die GroBe des Anzuges 
ergibt sich, unter Beriicksichtigung des iiber 
WalzenschluB Gesagten,
fiir Kaliber II durch Yerbindung von Punkt I mit 2

» w m  n b n w ^ n 4
v - I ^ »  ji T ł n ^ r , 6
>1 i ^ - !  n

Punkt 8 ist gewahlt. Die Ausrundung der 
inneren W inkel erfolgt mit einem Radius, welcher

in den Geriisten verkleinert wer
den konnen.

Fur die Lage des Fertigkalibers auf den 
W alzen g ilt ais Regel, dasselbe mit der Winkel- 
offnung stets nach unten zu legen, um dem 
W alzsinter und Kuhlwasser Gelegenheit zu geben, 
herabzufallen. Die gleiche Stellung empfiehlt 
sich auch fur die yorhergehenden Arbeitskaliber. 
Wird diese Anordnung durchgehends beibehalten

Abbildung 5. Anordnung der ArbeitBkaliber auf den Walzen. 
(Ausgangsnuerschnitt 94 mm [p.)

(Abbildung 5), so liegen die fiir den Durchgang 
des W alzstabes in Betracht kommenden Kaliber, 
die sogenannten Sticlie (in der Abbildung sind 
dieselben scliraffiert), „iiber K reuz“, und Ober- 
so\vie Unterwalze haben in allen Teilen gleiche 
Abmessungen. Mit der gleichartigen Gestaltung 
von Ober- und Unterwalze ist der Vorteil yer
bunden, daB bei eintretenden Beschadigungen der 
oberen bezw. unteren Kaliber oder Ramler eine 
zeitraubende und Kosten yerursachende R e p a ra tu r  
durch Austausch der W alzen yermieden wird.
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In den Fallen, wo mit Riicksicht auf eine 
begrenzte Ballenlange die erwfthnte Kaliberver- 
teilung nicht vorgenommen werden kann, sind die 
ersten beiden Stiche, bei zahlreicheren Kalibern 
unter Umstanden auch noch die zwei folgenden 
iibereinander zu legen. Ein Austausch von Ober- 
und Unterwalze ist, da die W alzen keine iiber- 
einstimmende Form aufweisen, naturlich ausge- 
schlossen; auBerdem haftet dieser Anordnung der 
Nachteil eines ein- bezw. zweimaligen Wendens 
des W alzstabes um 90° an. Handelt es sich um 
die Herstellung groBerer Mengen von W inkeleisen, 
dann ist es ratsam, .die Fertigkaliber in mebr- 
facher Ausfiihrung auf ein besonderes Fertigduo 
zu legen; desgleichen ist, falls geniigend Raum 
vorhanden, das erste Yorkaliber doppelt yorzu- 
sehen. Betrefts der Verteilung der Arbeits- 
kaliber zu der W alzlinie ist es zweckmaBig, den 
Schwerpunkt derselben, zur Herbeifiihrung eines 
gewissen Oberdruckes, etwa 1 bis 3 mm unter 
W alzlinie zu legen. Eine genaue Bestimmung 
des Schwerpunktes eriibrigt sich jedoch. Aus 
den in Abbildung 5 eingetragenen Walzendurch- 
messern ist die GroBe des Oberdruckes zu ersehen. 
Die Walzbunde oder Rander sind, um ein Ab- 
brechen derselben zu yerhtiten, geniigend stark 
zu machen. Die Hohe der Rander ist derart 
zu bemessen, daB die Kaliber eine angemessene 
seitliche Fuhrung erhalten. A is Randneigung 
nimmt man praktisch etwa 115°.  Die An- 
bringung abgesetzter oder geteilter Bundę ergibt 
sich durch die Lage der einzelnen Kaliber, und 
ist die Teilung derart vorzunehinen, daB den 
tieferen Kalibereinschnitten die groBeren Rand- 
breiten anliegen. Die AuBenrander erhalten eine 
glatte Begrenzung; dort jedoch, wo mechanische 
Bewegungsmittel nicht yorhanden sind und die 
Walzen zum Einbau herangerollt werden miissen, 
sind, um Kaliberbeschadigungen zu yermeiden, 
abgesetzte Bundę angebracht, die, sollen sie ihren 
Zweck erfiillen, so hoch bemessen sein miissen, 
daB sie gleichsam ais Rollspur fiir den W alz- 
korper dienen.

Ueber die Kalibrierung der gleichschenkligen 
Winkeleisen mit a u f g e b o g e n e n  Schenkeln, fur 
welche gleichfalls das Normalprofll 6 ais Beispiel 
dienen soli, sei bemerkt, daB die Aufbiegung der 
Schenkol des Vorkalibers eine willkiirliche ist. 
Im vorliegenden Falle ist, wie die Schablonen- 
zeichnung (Abbildung 6) veranschaulicht, fiir die 
Aufbiegung ein Kreisbogen mit einem Halbmesser 
'on GO mm gewahlt. Die richtigen Schenkel- 
liingen bezw. die Breite des Yorkalibers ergibt 
sich durch Abwicklung der Schenkellange des 
Fertigkalibers, abziiglich MaB fiir Breitung, 
auf den auBeren Schenkeln des aufgebogenen 
Winkels.

Behufs Konstruktion der folgenden Kaliber 
wird durch die Spitze des W inkels ein Achsen- 
kreuz gelegt, die die Profilglieder halbierenden

neutralen Achsen yerzeichnet, und auf den 
Halbmessern a c und d e dic in Zahlentafel 2 
angegebenen Kaliberdrucke von den Punkten b 
bezw. g aus nach beiden Seiten hin gleichmaBig 
abgetragen. Mit den durch die so erhaltenen 
Punkte festgelegten Radien werden nunmehr um 
Punkt a und d die die Profilglieder begrenzenden 
Kreisbogen geschlagen, und an die unterhalb 
der neutralen Achsen verzeichneten Bogen die 
den Scheitel des Achsenkreuzes schneidenden 
Tangenten gezogen. Die seitlichen Kaliber- 
begrenzungen sind durch die in Zahlentafel 2 
aufgefuhrten Kaliberbreiten bestimmt. Dieselben 
werden auf der Horizontalachse vom Schnittpunkt 
des Achsenkreuzes aus nach beiden Seiten nin 
gleichmaBig abgetragen und in den erhaltenen 
Punkten Yertikale errichtet. Betreffs W alzen-

Abbildung 6. Konstruktion der Kaliberform 
mit aufgebogenen Schenkeln.

sehluB, Kaliberanzug, Eckenabrundung und An
ordnung der Kaliber sei auf das bereits vorher 
Gesagte hingewiesen.

Z a h l e n t a f e l  2.
1 2 3 4 5

A n z a h l  
d e r  S tic h e

K a l ib e r -
b r e i te n

D ru c k -
z u n a h m e n

M ittle re
Druck-

zunalimen

Z u n a h m e -  
T erh& ltnU se 

1:

i
i i

i i i
IY
Y

86
104
103
101,5

98

6, 8, 10 
8, 10 
12,5 
24 
48

8
9

12,5
24
48

1,125
1,390
1,919
2,000

Ais Anstich findet ein Stab von etwa 94 qmm 
Querschnitt Verwendung.

W ie ein Vergleich zwischen Zahlentafel 1 und 2 
zeigt, liefert die Kalibrierung mit aufgebogenen 
Schenkeln, falls die gleiche Anzahl Stiche bei- 
behalten wird und ein Anstich von ąuadratischem 
Querschnitt Verwendung findet, mit Riicksicht 
auf die groBeren Kaliberbreiten, wesentlich un- 
gunstigere Zunahmeverhaltnisse ais die geradlinige 
Kalibrierung. Ein weiterer Nachteil ist der er-
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hebliclie Raumbedarf, 
den die breiteren Ka
liber beatispruchen. 
Ein Vorteil der auf- 
gebogeneu Kaliberfor- 
men gegeniiber den 
geradlinigen maclit

JAu.fJĆSi.

Abbildung 7.

sieli nur dort geltend, wo bei lotzterer Aus- 
fiihrungsart die Teilstelle des Yorkalibers wie bei 
Abbildung 7 ausgebildet ist. Diese Anordnung 
fiilirt bei hoherer W alzenstellung eine Verlan- 
gerung der Schenkel herbei, ein Naehteil, welcher 
bei Anwendung der aufgebogenen Kaliber form in 
W egfall kommt.

U eber den Angriff des Eisens durchW asser und wasserige Losungen.
Von Professor E. H e y n  und Privatdozent O. B a u e r .

(Mitteilung aus dem Koniglichen Materialpriifungaamt GroB-Lichterfelde, Abteilung' fiir Metallographie.)

A. ElnlluB to ii Sauerstoff und Kohlousiiuro
auf den Rostangriff dos Eisens durcli Wasser 

und wiisserlge Losungen.

Um eine Unterlage fiir die spater beschrie- 
beuen Rostversuche zu gewinnen, wurde 

zuuachst durch eine Anzahl von Vorversuchen 
feetgestellt, welche Rolle der Kohlensaure beim 
Rostyorgang zuzuschreiben ist. Beziiglich der 
Ausfuhrung der Versuehe muB auf die Original- 
arbeit verwiesen werden. Das Ergebnis laBt 
sieh wie folgt zusammenfassen :**

1. Der Rostangriff des Eisens geht auch bei 
yolligetn AusschluB der Kohlensilure vor sich.

2. Luft, die 15°/o Kohlensaure enthielt, be- 
wirkte unter sonst gleiehen Verhaltnissen 
nur etwa doppelt so starken Angriff ais 
yiillig kohlensaurefreie Luft. Daraus ist 
ohne weiteres klar, daB die geringe Menge 
der in der atmospharischen Luft enthaltenen 
Kohlensaure keinen nennenswerten EinfluB 
auf den Rostvorgang ausiiben kann.

5 . Die Art der SauerstoiYzufuhr (Durchleiten 
von Luft, ruhiges Stehenlassen des Ver- 
suchsgefaBes, Ueberleiten von Luft usw.) 
is t  von wesentlichem EinfluB auf die Starkę 
•des Angriffs. Wenn fiir schnellen Ersatz 
•des yerbrauchten Sauerstoffs durch Durch
leiten von Luft durch das W asser gesorgt 
wird, ist dor Angriff iiber doppelt so stark, 
ais w'enn der Sauerstoffersatz nur durch 
Diffusion der Luft von der Fliissigkeits- 
oberflache her erfolgen kann.

4. Der Rostangriff ist um so starker, je hoher 
der Partialdruck des Sauerstoffs in dem 
iiber dem W asser stehenden Gasraura. Wird 
reiner Sauerstoff iiber dio Fliissigkeit ge- 
leitet, so ist der Angriff auf das in der

* Dio Yorliegende Abbandlung Btellt einen kurzeń 
Auszug aus der in den „Mitteilungen aus dem Konig
lichen Materialprufungsamt“ erschienenen gleicbnami- 
gen Arbeit der Yerfasser dar. Die Originalarbeit 
umfaBt 104 Druckseiten Text und Tabellen mit 148 Ab- 
bildungon auf acht Tafeln.

** Alle hier und spater beschriebenen Rostver- 
suche wurden, soweit nichts andereB bemerkt, bei 
Zimmerwarme ausgofiihrt.

Fliissigkeit befindliche Eisen fast dreimal 
so stark, ais wenn unter sonst gleiehen 
Verhaltnissen Luft iibergeleitet wird.

5. Reine Kohlensaure kann keinen eigentlichen 
Rostangriff herbeifiihren. Sie wirkt, wie 
jede Saure, losend unter Wasserstoffent- 
wicklung. Erst bei Gegenwart von Sauer
stoff tritt wirkliche Rostbildung ein.

Sonach kann der von der alten KohlensUure- 
theorie behauptete Yorgang

a) Fe +  CO, +  Hs O =  Fe COa +  IŁs
b) 2 Fe COs +  3 IŁ O +  O =  Fej (Oll)e +  2 C 02 

wohl eintreten, bedingt aber nicht notwendiger- 
weise den Rostvorgang, der uuabhangig von der 
Kohlensaure vor sich geben kann. Wenn der 
Sauerstoff fehlt, so kann der Yorgang a nur 
bis zu einer Grenze vor sich gehen, die gegeben 
ist durch die Loslichkeit des Ferrokarbonates 
in kohlensaurehaltigem W asser.

Eine Reihe weiterer Versuche z e ig te , daB 
Gegenwart von f r e i e m  Sauerstoff notwendiges 
Erfordernis fiir den Rostangriff des Eisens ist, 
und daB nicht etwa das Eisen dem W asser den 
c h e m i s c h  g e b u n d e n e n  Sauerstoff unter 
W asserzersetzung entzieht. Es zeigte sich hier- 
bei, daB Eisen ein auBerordentlich emjifindliches 
Reagens gegen im W asser* gelosten Sauerstoff 
ist; selbst die geringsten Spuren Sauerstoff be
wirken Flecken von Rost. Yersuche, den Sauer- 
stoffgehalt des W assers oder gewisser Salz- 
losungen (mit AusschluB der den Rostangriff 
verhindernden Losungen) mittels Eisen q u a n t i t a t i v  
zu bestimmen, fiilirten zu keinem brauchbaren 
Ergebnis, da der Sauerstoff teils ais Oxydul, teils 
ais Oxyd yerbraucht wird, die Gewichtsabnahme 
des Eisens daher keinen quantitativen SchluB auf 
die Sauerstoffmenge im W asser zulaBt.

Da aus dem bisher Gesagten herrorgeht, 
daB man durch Ausschaltung des Sauerstoffs den 
Rostangriff des Eisens durch WasŁer yerhindern, 
oder durch Herabdriicken der S au e rs to ffzu fu lir  
zum W asser zum mindesten yerringern kann,

* AuBgeuommen in LoBungen, die schutzend aul 
das Eisen wirken, wie z. B. lOprozentige Kalilauge 
oder lOprozentige Sodalosung. (Yergl. auch Ab- 
schnitt D.)



28. Oktobor 1908. Ueber den A n g riff des Eisens durch W asser. Stahl und Eison. 1565

so cntstebt die Frage, ob sieli hieraus nicht 
MaBnalimęn ergeben, die technisch zur Ver- 
minderung dor Rostbildung fiihren. Yerfahren, 
die auf Verminderuug des Sauerstoffgehaltes im 
W asser durch Auspumpen in der Luftleere oder 
im luftverdiinnten Raum, oder durch Auskochen 
des W assers beruhen, fiihren ja ganz oder teil- 
weise zum Ziel, werden aber ihrer Kostspielig- 
keit wegen technisch kaum Anwendung finden 
konnen. Das so entliiftete W asser miiBte na- 
turlich auch unmittelbar nach der Entliiftung 
zur Yerwendung gelangen, da es bei liingerem 
Stehen an der Luft sich wieder mit dieser 
sattigt. Schutzschicliten von Oel oder Petroleum 
iiber dem W asser waren unwirksam, da diese 
Fliissigkeiten recht groBes Losungsvermogen 
gegeniiber Sauerstoff haben und diesen dann an 
das darunter befindliche W asser abgeben.

Nach S t. G n i e w o s z  und A. W a l f i s z  sind 
z. B. die Absorptionskoeffizienten a fiir:

O. fu r  a f iir  ^  P e tro le u m
P e tro le u m  W a s s e r  ——-----------X *00
b e l  2 0 °  C. b e l  2 0 o C. a a s s e r

Stickstoff . . . 0,117 0,0140 83G
Sauerstoff . . . 0,202 0,0284 711
Kohlensaure . . 1,17 0,901 130

Die bekannte Eigenschaft der Holzkohle, 
Gase auf sich niederzuschlagen und festzuhalten, 
fiihrte zu Versuchen, dem W asser durch Ein- 
hangen von Holzkohle oder durch Filtrieren 
durch eine Holzkohlenschicht einen Teil des 
Sauerstoffs zu entziehen und dadurch das im 
Wasser befindliche Eisen vor starkem Rost- 
angrift' zu schtitzen. Die Versuche waren von 
Erfolg begleitet und das Verfahren bietet Aus- 
siclit auf erfolgreiche Anwendung in der Technik.

Durch Einhiingen von Holzkohlenbeuteln* 
konnte z. B. der RostangrifT auf das im W asser 
befindliche Eisen auf den vierten bis fiinften 
Teil heruntergedriickt werden, was fiir die Lebens- 
dauer der mit dem W asser in Beriihrung stehen- 
den Bauteile aus Eisen eine wesentliche Ver- 
langerung bedeutet.

Da die Rostbildung ohne Gegenwart von in 
der Fliissigkeit gelostem Sauerstoff nicht vor 
sich gehen kann, ergeben sich die Umstande, 
die auf die Geschwindigkeit des Rostyorganges 
von EinfluB sind, aus folgender Ueberlegung.**

In der Nahe der in der Fliissigkeit befind- 
lichen Eisenprobe sei zu einer bestimmten Zeit z 
die Anzahl der Gramm-Molekule Sauerstoff in 
1 1 Fliissigkeit gleich c. Der Sattigungszustand

* Bezuglich dor Ausftihrung der Yersucho und 
der genauen Versuchsdaten muB auf die Originalarbeit 
^erwiesen werden.

** Die Ueberlegung beriicksichtigt nicht alle Nebon- 
enifluase. Sio ist dadurch einfaeber und iiborsicht- 
hcher, ohne daB die im folgenden gozogenen quali- 
tatiyen Sehlusse an Itichtigkeit einbuBen. Die9 wird 
durch die Uebereinstimmung dor Ergebnisse mit zalil- 
reichen Versuchswerten bestatigt (vergl. die Original
arbeit).

der Fliissigkeit entspreclie der Anzahl cD von 
Gramm-Molekiilen Sauerstoff in 1 1. Je hoher 
c in der Uingebung des Eisens ist, um so schneller 
kann dann der Rostangriff vor sich gehen. Die 
Geschwindigkeit des Rostens und damit die des 
Sauerstoffverbrauches in der Einheit der Zeit z 
ist also proportional c.

Die Sauerstoffzufuhr erfolge von der Ober- 
flache der Fliissigkeit her durch Diffusion nach 
dem Eisen. Die Geschwindigkeit dieser Diffusion 
kann man mit geniigender Genauigkeit ais pro
portional dem Unterschied in der Sauerstoff- 
konzentration c0 —  c annehmen. Die in der Zeit- 
einheit erfolgende Aenderung der Sauerstoff- 
konzentration in der Umgebung des Eisens ist 
sonach

d c
1. d ^ =  — k c - j - k i ( c o  — c);

worin k und k, von c uuabhiingige GroBen vor- 
stellen. Nach einer gewissen Zeit z' wird sich 
zwischen Sauerstoffrerbrauch k c und Sauerstoff
zufuhr kt (cD —  c) ein Gleichgewichtszustand ein- 
stellen. Bedingung dafiir ist, daB die Aenderung 

d c
der Konzentration . =  0 wird, alsod z

2. k c ' =  k i ( c 0 — c').

Hierin bedeutet c' die Konzentration an Sauer
stoff, die sich nach Eintritt des Gleichgewichts- 
zustandes an der Eisenprobe rorfindet. Bezeichnet 
man mit v  den Gewichtsverlust der Eisenprobe 
infolge Rostens wahrend der Zeit z, so war die 
Geschwindigkeit des Eostens

d v
3. - — =  k c , also auch

DaB in der Zahl k die GroBe der Eisen- 
oberflache mit enthalten ist, und diese somit eine- 
maBgebende Rolle spielt, ist selbstverstandlich.. 
Yergleichbar sind daher nur Rostversuche, die 
mit Eisenproben gleicher Oberilache angestellt sind.

a) Bei gleichem Konzentrationsgefalle c0 —  c' 
ist die GroBe k, wesentlich abhangig yon der 
Entfernung zwischen den Stellen in der Flussig- 
keit mit der Hochstkonzentration c0 und der an 
dem Eisen herrschenden Konzentration c'. Herrscht 
z. B. die Konzentration c0 an der Beriihrungs- 
flache zwischen Fliissigkeit und atmospharischer 
Luft, so ist maBgebend fiir die GroBe kx die 
Entfernung zwischen Eisen und Fliissigkeits- 
spiegel. Je groBer diese Entfernung ist, um 
so kleiner wird kł7 um so kleiner auch die 
Geschwindigkeit des Rostens.

b) In dem W ert kj ist auch die GroBe der 
Oberflache enthalten, durch die die atmospharische 
Luft in die Fliissigkeit nach dem Eisen zu diffun- 
diert. Je grofier diese unter sonst gleichen 
Umstanden ist, um so schneller spielt sich der 
Rostyorgang ab.
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c) Wird durch bestandiges Zuleiten frischer 
Luft in feiner Yerteilung in der Nahe des Eisens 
die Sauerstoffkonzentration der Fliissigkeit kon-

d v
stant c' —  cQ erhalten, so ergibt sich =  k c' ’ c  d z
=  k c0 aus Gleichung 3. (In diesem Fali ist 
Gleichung 4 nicht zu verwenden, da c0 — c' =  O 
und kt nach Absatz a wegen unendlich kleinen 
W egs unendlich groB, der Ausdruck ki (c0 — c') 
=  o o - 0 ,  also unbestinimt wird.) Der Rostan
griff erreicht dann seinen Hochstwert.

d) Wird c0 dadurch erboht, dafi man den 
Partialdruck des Sauerstoffs in der mit der 
Fliissigkeit in Beriihrung stehenden Atmospliare 
erhoht, so erhiilt man nach Gleichung 4 ent
sprechend yerstilrkten Rostangriff.

Erhohung des Partialdrucks tritt ein, wenn 
die mit der Fliissigkeit in Beriihrung stehende 
Luft unter hoherem Druck, oder ein sauorstoff- 
reicheres Gemenge ais die Luft mit der Fliissig- 
keit in W echselwirkung stellt.

Wird z. B. statt Luft von Atmosphiirendruck 
reiner Sauerstoff von gleichem Druck benutzt,

so wird c0 yeriindert in c0 also auf etwa

das Funffąche gesteigert. Dementsprechend steigt 
auch unter sonst gleichen Verh;tltnissen der Rost
angriff.

e) Von wesentlichem EinfluB auf die Rost- 
geschwindigkeit ist auch die Erneuerung der 
Fliissigkeit, in der sich die Eisenprobe befindet. 
W ird z. B. in einem GefaB, in dem Eisen mit 
W asser in Beriihrung steht, das W asser be- 
standig durch frisches mit Luft gesattigtes ersetzt,

d v
so erhalt man c' standig gleicli c0 , d. h. ^  

=  k c0 erreicht das HochstmaB.
f) Das Yerhaltnis von Eiseuoberflache und 

Fliissigkeitsmenge hat ebenfalls wesentlichen Ein
fluB auf die Geschwindigkeit des Rostens.

Die unter a bis f  erwahnten Gesichtspunkte 
fiir den Rostangriff von Eisen in W asser sind 
in der Originalarbeit Seite 13 bis 18 durch 
zahlreiche Versuchsreihen belegt. Beziiglich der 
Versuchsausfiihrung und der einzelnen Versuchs- 
daten muB aus Platzmangel auf das Original 
Terwiesen werden. Hier soli nur ein Fali zu a, 
■der auch in der Technik oft eine unheilvolle 
IRolle spielt, erwahnt werden:

Die Stelle mit der hochsten Sauerstoffkon- 
izentration braucht nilmlich nitht notwendiger- 
w eise der Fliissigkeitsspiegel zu sein.

In bestimmten Fallen spielen auch Luftsacke, 
die sich innerhalb der Fliissigkeit an besonders 
giinstigen Stellen bilden, die gleiche Rolle. “Wenn 
z. B. eine Flanschenyerbindung, wie in neben- 
stehender Skizze yeranschaulicht, in einer Fliissig- 
keit yollstandig eingebettet liegt, und an der 
Stelle des Pfeiles mit Luft ubersattigte Flussig- 
keit zugespeist wird, so sammeln sich die Luft-

blasen an den yorspringenden Stellen I) und 
bewirken dort besonders starken Rostangriff, weil 
daselbst c' den Hochsjstand c0 erreicht.*

W  i r ku n g  d e s  W a s  s e r s t o f fs  u p e r o x  y d s  
a u f  d e n  R o s t v o r g a n g .  Nacli der „W asser- 
stoffsuperoxvdtheorie“ spielt die Zwischenbildung 
dieses Korpers eine wichtige Rolle beim Rosten.

W ie Versuche, bei denen kaufliches Wasser- 
stoffsuperoxyd in steigenden Mengen zum Ver- 
suchswasser zugesetzt wurde, zeigten, ist die 
Wirkung des Wasserstoffsuperoxyds nicht be
sonders ausgepragt; sie ist nicht starker, ais 
ob man den Versuch unter Durchleiten von Luft 
durch die Fliissigkeit ausfiihrt. Eine* endgiiltige 
Entscheidung, ob die „Wasserstoffsuperoxyd- 
theorie“ zu Recht besteht oder nicht, haben die 
Versuche nicht erbracht; immerhin zeigen sie, 
daB fiir Ueberschatzung der Wirkung des Super- 
oxydea, wie sie in obiger Theorie liegt, kein trif- 
tiger Grund yorhanden ist.

Zur Entscheidung der praktisch wichtigen 
Frage, ob im  In n  er  n e i n e s  L e u c h t g a s -  
b e h a l t e r s  an der Stelle, wo die Behalterbleche 
in die W assertasse eintauchen, 
bei mangelhrtftem Schutzan- |CT>— 
strich Rostangriff stattfinden 
kann, wurden einige Versuclie
ausgefiihrt. Sie zeigten , daB — .....— ^
die Leuchtgasatmosphare im L ______ _ l
Innern des Behalters den Rost- i
angriff zwar herunterdriicken, 
nicht aber vollig aufheben kann.

Der Grund ist der, daB 
der Sauerstoff der Atmosphare 
durch die Sperrflussigkeit liindurch zu dem 
Eisen zu diffundieren vermag.

B. Eiullufi dor Beriihrung (les Eisens mit 
andei^en Metallen auf den RostangrifT durch 

Wasser und wasserige Losungen.
Es ist bekannt, daB, wenn Eisen unter Wasser 

mit Zink in Beriihrung steht, der Rostangriff 
des Eisens stark yerringert wird, wahrend das 
Zink aufgebraucht wird.

Allgemein gilt das Gesetz, daB:
a) bei Beriihrung von Eisen mit einem weniger 

edlen Metali der Spannungsreilie der Rost
angriff des Eisens in wasserigen, rosterzeu- 
genden Losungen vermindert, wahrend der 
Angriff des weniger edlen Metalles besclileu- 
nigt wird. und daB umgekehrt

b) bei Beriihrung des Eisens mit einem edleren 
Metali der Rostangriff des Eisens in ver- 
starktem Mafie erfolgt.

Die Reihenfolge der Metalle in der Span- 
nungsreihe ist nicht unveranderlich, sondern 
andert sich mit der Flussigkeit, in die die Me-

* Vergl. bieriiber E. H e y n :  >unter8uchungen
uber den Angriff des Eisens durch Wasser«. „Mitt. 
aus den Konigl. Techn. Yersuchsanstalten“ 1900 S. 38.
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ta lie  eintauchen. D ie Stellung der sich beruhren- 
den M etalle in der Spannungsreihe mufi daher 
fiir jede F liissigk eit besonders erm ittelt werden.

Auf obige Gesetze ist in einer ausserordent- 
licli wertvollen Arbeit von D i e g e l * :  „Die
Bestandigkeit der gebriluchlichsten Kupfer- 
legierungen im Seewasser“ nachdriicklich hin- 
gewiesen worden.

V e r s u c h e  i i b e r  d e n  E i n f l u f i  d e r  B e 
r u h r u n g  d e s  E i s e n s  m i t  K u p f e r .  Der 
Spannungsunterschied zwischen Eisen und Kupfer 
betriigt in destilliertem W asser etwa 0,47 bis 
0,50 Volt, wobei Kupfer edler ist ais Eisen. 
In einer Losung von 3°/o Natriumchlorid ist 
der Unterschied etwa 0,40 Volt. Die Yersuche 
wurden so ausgefiihrt, daB ein Plattchen aus 
Kupfer gegen ein Plattchen aus Schweifieisen- 
blech gelehnt wurde. Beide Plattchen waren 
vorher gewogen und tauchten yollstandig in der 
Fliissigkeit unter. Zum Vergleich wurden noch 
Plattchen aus demselben Eisen ohne Beriihrung 
mit Kupfer in der gleichen Fliissigkeitsmenge 
untergetaucht.

Ais Versuchswasser dienten Charlottenburger 
Leitungswasser und kiinstliches Seewasser.** Die 
Versuche ergaben, daB unter den angewandten 
Yersuchsbedingungen die Beriihrung des Eisens 
mit Kupfer den Bostangritf auf Eisen um durch- 
schnittlich 25°/o in Charlottenburger Leitungs
wasser und um durchschnittlich 47 °/o in kiinst- 
lichem Seewasser erhohte.

Versuche in luftfreiem W asser in einer Wasser- 
stoffatmosphare ergaben nur ganz minimalen 
Angriff. Er riihrt von der geringen Sauerstoff- 
inenge her, die beim dreimaligen Umwechseln 
der Kippsclien W asserstoffentwickler zutrat. Die 
Yersuche zeigten deutlich, dafi W asserzersetzung 
bei dem Rostyorgang keine Rolle spielt. Die 
Wirkung des Kupfers beruht yielmehr darauf, 
dafi es den im W asser gelosten Sauerstoff ver- 
anlafit, in starkerem Mafie auf die Eisenelek- 
trode einzuwirken, ais wenn die Beriihrung mit 
der Kupferelektrode fehlte.

R o s t a n g r i f f  d e s  E i s e n s  v e r s t a r k t  d u rch  
B e r u h r u n g  m it  N ic k e l .  Y erw endet wurde 
destilliertes W asser. B eziiglich  der Versuchs- 
ausfiihrung mufi auf die O riginalarbeit ver- 
wiesen werden. D ie V ersuche ergaben, dafi 
unter den angew andten Versuchsbedingungen das 
Eisen in Beriihrung mit N ickel etw a 14 bis 
19° / o mehr rostete  a is ohne Beriihrung mit 
diesem M etali.

V e r s u c h e  iib er  den  E i nf l u f i  der  Be -  
r iih ru n g  von  F l u B e i s e n  mi t  Gu Be i s e n .  Die 
Yersuche waren angestellt, um in einem Fali 
aus der Praxis festzustellen, ob die Beruhrung

* „Marinerundschau“ IX, 1898, 11. Heft, S. 1485.
** Die chemische Zusammensetzung der Yersuchs- 

wasser sowie die genauen Tersuchadaten Bind in der 
O riginalarbeit niedergelegt.

flufieiserner Rohren mit GuBeisenflanschen Ver- 
starkung des Rostangriffs der fluBeisernen Rohre 
bewirkt haben konnte oder nicht. Da bei der 
in Frage stehenden Anlage Warmegrade bis zu 
etwa 60 0 C. in Betracht kamen, wurden die 
Yersuche auch bei dieser Temperatur ausgefiihrt.

Versuche bei Zimmerwarme ergaben, daB 
Beruhrung des FluBeisens mit GuBeisen unter 
den angewandten Versuclisbedingungen * einen 
wesentlichen Schutz fiir das FluBeisen bildet. 
Der Angriff wurde um 50 °/o bei iibergeleiteter 
und um 28 % bei durchgeleiteter Luft ver- 
mindert. Der Spannungsunterschied zwichen 
den verwendeten Eisensorten betrug anfangs etwa
0 ,226  Volt (in destilliertem W asser), spater 
nahm er asymptotisch nach einem Grenzwert 
hin ab. Das GuBeisen ist unedler.

Yersuche bei 60 0 C zeigten ebenfalls, dafi 
Flufieisen auf Kosten des Gufieisens durch die 
Beruhrung geschiitzt wurde. Die Verminderung 
des Rostangriffs betrug hier durchschnittlich 16 °/o.

V e r s u c h e  iib er d en  Ei nf l u f i  der  B e -  
r i i hr un g  v o n  P r o b e n  aus  d e m s e l b e n  E i s e n  
nac h  v e r s c h i e d e n a r t i g e r  V o r b e h a n d l u n g .  
Im allgemeinen geben zwei Eisenstiicke, die dem
selben Eisen entnommen sind, aber yerschiedene 
Behandlung (W alzen, Schmieden, Gliihen usw.) 
durchgeinacht haben, in Beruhrung mit W asser 
einen elektrischen Spannungsunterschied und da
mit ist auch sofort die Moglichkeit gegeben, daB 
sie sich bei Beruhrung im W asser gegenseitig  
im Rostangriff beeinłlussen, so daB das in weniger 
edlem Zustand befindliche Eisen starker ange- 
griffen wird und das edlere schiitzt.

Zur Untersuchung gelangte ein gesclnyeiBter, 
bereits nach ktirzer Betriebsdauer in der Nahe 
der Scliweifinaht stark yon Rost angefressener 
Gallowaystutzen. Durch metallographische Unter
suchung (Gefiigeuntersuchung und Kerbschlag- 
proben vor und nach dem Ausgliihen bei 
900 0 C. **) wurde festgeste llt, daB das 
Eisen in der Nahe der SchweiBnaht stark 
uberhitzt war. Messungen des elektrischen 
Spannungsunterschiedes (Potential) zwischen dem 
iiberhitzten und nicht uberhitzten Eisen ergaben, 
dafi das nicht iiberhitzte Eisen in der Spannungs
reihe mehr auf der unedleren Seite steht, ais 
das iiberhitzte, und zwar ist der Unterschied in 
der Spannung zum Teil recht betrachtlich.

Um nun Aufschlufi zu erhalten, welchen 
Einflufi dieses Verhalten auf den Rostangriff 
ausiibt, wurden mit den zu den Spannungs- 
messungen yerwendeten Proben yergleichende

* Ueber Ausfiihrung der Yersuche, Angabe der 
chemischen Zusammensetzung der yerwendeten Eiaen- 
Borten usw. yergl. Originalarbeit.

** Ifaheres hieruber siehe Originalarbeit und auch 
E. H e y n :  >Krankheitaeracheinungen in Eieen und 
Kupfer«. „Z. d. Ver. deutsch. Ingen.", Bd. 46, Jahr
gang 1902.
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Rostversuche ausgefuhrt. Es zeigte sich, daB, 
wenn iiberhitztes und nicht iiberliitztes Eisen 
gleicher cheraischer Zusammensetzung sich unter 
W asser in gegenseitiger metallischer Beriihrung 
beflnden, das iiberhitzte Metali auf Kosten des 
nicht iiberhitzten vor starkom Rostangriff ge- 
schiitzt wird. Das nicht iiberhitzte Metali wird 
dagegen erheblich starker angegriffen, ais wenn 
es sich allein (ohne Beriihrung mit iiberhitztem) 
im W asser befindet. D ies steht in TTeberein- 
stimmung mit den Ergebnissen der Spannungs- 
messungen. Das nicht iiberhitzte Eisen ist 
gegeniiber dem iiberhitzten weniger edel; wenn 
daher beide sich unter W asser beriihren, so 
wird das nicht iiberhitzte Eisen eine ilhnliche 
Rolle spielen, wie das Zink gegeniiber Eisen. 
Es schutzt das iiberhitzte Eisen bis zu einem 
gewissen Grade vor dem Angriff, wird aber 
selbst um so stilrker angefressen.

V e r s u c h e  i iber den E i n f l u B  de r  Be -  
ru h ru n g  v o n  E i s e n  und Me s s i n g .  Die y e r 
suche wurden ausgefuhrt, um Aufschlufi zu er
halten iiber den Angriff von Gufieisen und FluB
eisen in Mefidosen,* wobei diese Eisensorten mit 
der Messingmembrane in Beriihrung stehen. In 
Betracht kamen folgende Fliissigkeiten: destil- 
liertes W asser, Oel und ein Geinisch von W asser 
und Glyzerin (1 :  1). Die Versuchsdauer betrug 
bei diesen Yersuchen ein Jahr. Die Gufieisen- 
proben hatten nach Beendigung des Versuches 
geringe Gewichtszunahme erfahren. Die FluB- 
eisenproben waren im Gewicht nahezu unver- 
andert geblieben. Die W irkung des Glyzerin- 
zusatzes zum W asser tritt deutlich hervor. Der 
Rostangriff betrug nur etwa 6 bis 9 °/o des 
Rostangriffs in destilliertem W asser. Die W ir
kung der Beriihrung des Eisens mit Messing ist 
dagegen nicht ausgeprilgt.

C. Terglelch eiuiger Eisensorten beziiglich 
des Rostangriffs durch Wasser.

Eine Anzahl von Yersuchen wurde aus
gefuhrt, um einen ersten Ueberblick zu ge- 
winnen iiber die GroBenordnung des Einflusses, 
den die Art des Eisens selbst auf seinen An
griff durch W asser auszuiiben vermag. Wenn 
im folgenden dayon gesprochen wird, dafi das 
eine Eisen stftrker rostet, ais das andere, so 
gilt dies nicht von der ganzen Eisengattung, 
sondern nur fur das untersuchte Materiał im 
Einzelfalle und auch nur unter den beim Versuch 
herrschenden besonderen Bedingungen. Die 
Yersuche diirfen jedoch nicht ais endgiiltige Ent
scheidung dieser wichtigen vielumstrittenen 
Frage aufgefaBt werden, da hierfiir langere 
Versucliszeiten erforderlich sind. Die Yerfasser 
heben dies besonders hervor, weil gerade im

* A. M a r t e n a :  »Die MeCdose ais Kraftmessen. 
„Z. d. Yer. deutsch, Ing." 1906 S. 1310.

Streit um die Frage, welches Eisen am wenig- 
sten rostet, Schliisse aus vereinzelten und spilr- 
lichen Fallen, meist ohne Kenntnis der niihereu 
Umstande, gezogen werden. Die Versuchsdauer 
betrug 22 Tage. Ob sich die W erte bei 
langerer Versuclisdauer wesentlich untereinander 
verschieben, wurde nicht festgestellt. Versuche 
bei langerer Versuchsdauer sind im Gange.

R o s t a n g r i f f  v o n  G u B e i s e n  mi t  v e r -  
s c h i e d e n e n  G e h a l t e n  an Ma n g a n  und P h o s -  
pl i or .  Die Analysen der Eisenproben sind in 
Tabelle 1 eingetragen. Die Schmelzen 1 bis 5 B  
stellen eine Reihe mit steigendem Mangangelialt, 
die Schmelzen 6 bis 10 eine Reihe mit steigen
dem Phosphorgehalt, und die Schmelzen 11 
bis 13 eine Reihe mit steigendem Mangan- und 
Phosphorgehalt dar. In der letzten Spalte der 
Tabelle 1 sind die Verhaltniszahlen der Ge- 
wichtsabnahme im Mittel aus zwei Versuclis- 
reihen zusammengestellt.

Tabelle 1. C h a r l o t t e n b u r g e r  L e i t u n g s w a s s e r .  
Y e r s u c h s d a u e r  22 Ta ge .  Z i mm er war me.

N
r. 

d
er

 
S

ch
m

el
ze

C h e m lsc h e  Z u s a m m e n s e tz u n g

%
Y e rh a ltn is -  
z u h le n  d e r  
G e w ic h ts 
a b n a h m e . 
M itte l au s  
z w e i V er- 

s u c h s rc ih e n

G e-
s a m t-

C

G ra -
phit Sl s M n p

i 3,45 2,97 3,06 0,059 0,46 0,072 109
2 3,56 2,97 2,43 0,077 0,70 0,071 100
3 3,66 3,17 2,56 0,076 0,99 0,072 104
4 3,50 3,02 2,48 0,065 1,90 0,082 102
5 3,70 3,10 2,61 0,052 2,83 0,082 100
5B 3,49 2,79 2,46 0,071 3,08 0,053 101

6 3,37 2,74 2,50 0,122 0,73 0,59 101
7 3,40 2,60 2,56 0,168 0,56 0,71 105
8 3,34 2,55 2,33 0,161 0,61 1,23 102
9 3,00 2,71 2,38 0,166 0,48 2,11 106 1

10 2,54 2,20 2,37 0,152 0,55 3,38 101

11 3,40 2,59 2,56 0,134 1,39 1,17 102
12 3,18 2,41 2,39 0,127 2,25 2,30 99
13 2,94 2,00 2,38 0,077 4,57 3,45 119

Die in der letzten Spalte enthaltenen Ver- 
haltnlszahlen zeigen keinen gesetzmaBigen Zu- 
sammenhang mit der Aenderung der chemischen 
Zusammensetzung des Gufleisens. Nur Schmelze 13 
zeigt hohere Gewichtsabnahme. Es ist beab- 
sichtigt, noch eine groBere Anzahl von Yer
suchen mit den gleiclien Materialien bei langerer 
Versuchsdauer anzustellen, um besserc Durch- 
schnittswerte zu erhalten. Es zeigt sich aber 
bereits jetzt, daB, abgesehen von Schmelze 13, 
der EinfluB des Mangan- und Phosphorgehaltes 
innerhalb der Grenzen 0,46 bis 3 ,08 °/o Mangan 
und 0, 072 bis 3 ,38 °/o Phosphor gegeniiber den 
Einfliissen, die in den fruheren Abschnitten be- 
sprochen wurden, verschwindend ist.

V e r g l e i c h  z w i s c h e n  e i n e m F lu B e is e n ,  
e i ne m S c h w e i B e i s e n  u n d  e i ne m G u B e ise n
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b e z i i g l i c h  des  R o s t a n g r i f f s .  Versuchsdauer 
22 Tage. Die chemische Zusammensetzung der 
yerwendeten Eisensorten war:

Tabelle 2.

F lu O d s e n
(F c ln b lc ch )

%

S chw cifl-
eU en

(F e in b le c h )

%

G u fleU en

%
Gesamtkohlenstoff . 0,04 0,08 3,70
G r a p h it .................. — — 3,08

0,01 0,017 2,40
M a n g a n .................. 0,59 0,54 0,89
Phosphor ................. 0,034 0,15 0,663
S ch w efe l................. 0,025 0,032 0,09
K upfer...................... 0,162 0,204 0,074

Wenn der Angriff auf FluBeisen gleich 100 
gesetzt wird, ergibt sich der fiir das SchweiBeisen 
zu 101.  Der Unterschied liegt innerhalb der 
Fehlergrenze des Ermittlungsyerfahrens.

Das yerwendete GuBeisen zeigt im Durch- 
schnitt den Angriff 107.  Hierbei muB jedoch 
beriicksichtigt werden, daB die Oberflaclie des 
GuBeisenplattchens groBer war (wegen der 
groBeren Dicke) ais bei den anderen beiden 
Eisensorten. Die Oberfliichen verhielten sich 
wie 100 : 108. Sonach ist es fraglich, ob iiber- 
haupt der Angriff auf GuBeisen starker ist ais 
der auf beide scbmiedbare Eisensorten. Jeden- 
falls ist der Unterschied, wenn er iiberhaupt 
yorhanden ist, gering und wesentlich geringer, 
ais fiir gewohnlich in der Praxis angenommen 
wird. Er tritt zuruck gegeniiber den Ver- 
schiedenheiten, die durch andere Einfliisse, wie 
sie in den friiheren Absclmitten beschrieben 
wurden, bedingt sind.

Es wilre somit crnstlichin Erwagung zu ziehen, 
ob der St.reit iiber guBeiserne und fluBeiserne 
Wasserleitungsrohren in das richtige Falirwasser 
gelenkt ist, wenn er sich lediglich auf die Ver- 
schiedenheit in der Stilrke des Rostangriffs beider 
Eisensorten stiitzt. — Das Konigl. Material- 
priifungsamt hatte vor einiger Zeit Fachkreisen 
auf dem Gebiet der W asserversorgung die An- 
regung gegeben, die Frage, ob GuBeisen oder 
FluBeisen im Laufe langerer Zeitrilume und 
unter den verschiedensten im W asserleitungs- 
betrieb denkbaren Verhaltnissen starker an- 
gegriffen wird, einer eingehenden Untersuchung 
im groBeren MaBstabe unterziehen zu lassen, 
wobei die auf diesem Gebiet im Amt gemachten 
Erfahrungen voll zur Geltung hatten kommen 
konnen. Leider ist diese Anregung ergebnislos 
geblieben aus unbekannten Griinden. Yielleicht 
tragen die in dieser Arbeit niedergelegten Er
fahrungen dazu bei, die beteiligten Kreise davon 
zu iiberzeugen, daB die genannte Streitfrage sich 
nicht mit den gewohnlichen Hausmitteln der Praxis 
allein losen laBt, sondern daB bei ihrer Losung 
der W issenschaft ihr volles Recht zukommen muB, 
wenn nicht anfechtbare und irrefiihrende Er

gebnisse der Reinertrag fiir hohe aufgewendete 
Kosten sein sollen.

Y e r g l e i c h  z w i s c h e n  e i ne m F l u B e i s e n ,  
e i ne m S c h w e i B e i s e n  und e i n e m G u B e i s e n  
b e z i i g l i c h  des  A n g r i f f s  d ur c h  y e r d i i n n t e  
S c h w e f e l s a u r e .  Die yerwendeten Eisensorten 
hatten die in Tabelle 2 angegebenc chemische 
Zusammensetzung.

DieVersuche ergaben, daB sich in verdiinnter 
Schwefelsaure (1 °/o) der Angriff auf FluBeisen 
zu dem auf SchweiBeisen und GuBeisen verhalt 
wie etwa 1 : 2 :  100. Aus den Versuchen ist 
ohne weiteres ersichtlich, wie falsch es ist, 
wenn man aus Beizversuchen mit Saure ąuanti- 
tative Schliisse auf den Angriff des Eisens durch 
W asser oder Salzlosungen zieht.

D. Vergleichende Untersuchung Ulior das Angriils- 
Yermogen Yerschiedener Fliissigkeiten gegeniiber 

Eisen boi Zimni orwiirme.

In der Literatur lindet man eine groBe 
Menge zum Teil sich widersprechender Angaben 
iiber den Grad des Angriffs, der von yerscliie- 
denen Fliissigkeiten auf das 
Eisen ausgeiibt wird. Es er- 
schien daher sowohl von wis- 
senschaftlichem ais auch be
sonders von technischem Inter
esse, eine Reihe von Salz
losungen beziiglich ihrer An- 
griffswirkung gegeniiber Eisen 
zu vergleichen. Die Angriffs- 
versuche sind zunachst nur bei 
Zimmerwarme durchgefuhrt.Die 
Yersuche bei hoheren Warme- 
graden sind fiir spater in Aus
sicht genommen.

Bei allen Yersuchen wurde 
die Einrichtung so getroffen, 
daB der Sauerstoffersatz in der 
Fliissigkeit durch Diffusion von 
der Fliissigkeitsoberflache her- . , G = Gla»stab zum Auf-erfolgte. Die Versuchsanord- bSngcn TOn E F =  
nung ist ohne weitere Erklarung yersuchsfmsBigkeit. 
aus Abbildung 1 yerstandlich. z = aiaszyiinder.
Die Abmessungen derVersuchs- 
plattchen waren 45 X  30 X  0,5 mm. Die iiber- 
wiegende Zahl der Versuche wurde mit einem 
Feinblech aus SchweiBeisen von folgender Zu
sammensetzung ausgefiihrt:

Kohlenstoff.................................. 0,10 o/o
S iliz iu m .......................................0,00 „
M a n g a n .......................................  0,60 „
Phosphor.......................................0,173 „
S ch w efel....................................... 0,099 „
K u p f e r .......................................  0,239 „
A rB on.............................. ...  0,019 „

Fiir einige Versuche wurden auch noch P latt- 
chen aus dem in Tabelle 2 aufgefuhrten FluB- 
eisen-Feinblech yerwendet.
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Abbildung 1.
E  =  E ls e n p ro b e .
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Ais Mali des Angriffsvermogens iler Fliissig- 
keiten wurde die Gewichtsabnalime der Eisen- 
plattchen nach 22tagiger Versuchsdauer ange- 
wendet. Yon jeder VersuchsiUissigkeit wurde 
eine Versuchsreihc mit steigenden Konzentrationen 
ausgefiibrt; ais Anfangsglicd jeder Reihe diente 
destilliertes W asser. In den graphischen Dar- 
stellungen ist dem destillierten W asser die Kon- 
zentration 10“  ’ (mit Bezug auf den zugesetzten  
Korper) angewiesen worden.* Ais Abszissen

Abbildung 2. Magnesiumsulfat. Abbildung 3. Natriumnitrat.

Abbildung 4. Chromsaure.

sind die Briggschen Logarithmen £ der in einem 
Liter der einzelnen Fliissigkeiten enthaltenen 
Gramm Aequivalente c des gelosten Stoffes ein- 
getragen: ais Ordinaten sind die nach 22 Tagen 
erzielt en Gewichtsabnahmen v der Eisenplattchen
in g eingezeiclmet.

Die Schauliuien sind im folgenden kurz ais 
Ę v-Linien bezeichnet.

Der Yerlauf der ę v-Linien fiir die einzelnen 
Yersuchsfliissigkeiten ist im allgemeinen ziemlich 
ahnlich. Meist bewirken die ganz verdunnten 
Losungen einen etwas schwiicheren Angriff ais 
das destillicrte Wrasser, so daB sich die Schau-

linie zunachst senkt. Dann beginnt eine Er- 
hehung; der Angriff erreicht bei einer bestimmten 
Konzentration Ck einen Hohepunkt, wonach dann 
bei weiterem Anwachsen der Konzentration der 
Angriff allmahlich ahnimmt.

Die Konzentration c -̂ soli ais kritische Kon
zentration bezeichnet werden, die zugehorige 
Losung ais kritische Losung.

Der Angriff der kritischen Losung liegt in 
der Melirzahl der Fali oberhalb des Angriffs 

des destillierten Wassers 
(vergl. Abbildung 2: 
£v-Linie fiir Magnesium
sulfat). Von den unter- 
suchten Losungen zeigen 
ahnliches V erhalten: Ar- 
senige Saure, Ferrosul- 
fat, Kaliumcyanid, Borax, 
Kaliumferricyanid, Ka- 
liumferrocyanid, Kalium- 
perinanganat,Magnesium- 
chlorid, Mangansulfat, 
Natriumkarbonat, Diua- 
triumphosphat, Amino- 
niumchlorid, Natrium- 
hydroxyd, Ammonium- 
sulfat.

Die Losungen des Na. 
triumnitrats (siehe Ab- 
bildung 3) zeigen zwei 
Hohepunkte.

Der Hohepunkt des An
griffs zeigt sich nicht 
bei folgenden Losungen, 
die von obiger Regel 
abweichen: Chromsaure, 
Kaliumdichromat, Ka- 
liumcliroinat, Natrium- 
azetat,Kalziumhydroxyd.

Abbildung 4 gibt die 
ę v-Linie fiir Chromsaure 
wieder.

Das Absinken des An- 
griffes zwischen dem de

stillierten W asser und der kritischen Losung 
war nicht beobachtbar bei Ammoniumazetat, 
Ammoniumnitrat und Kaliumjodat (siehe Abbil- 
bildung 5: ijv-Linie fiir Kaliumjodat).

Bei den Losungen: Kaliumchlorid, Kalium- 
sulfat, Natriumchlorid, Natriumbikarbonafc, Na- 
triumsulfat, Kalziumbikarhonat, Kalziumchlorid, 
Baryumchlorid liegt der Angriff der kritischen 
Losung unterhalb des Angriffes des destillierten 
W assers (siehe Abbildung 6:  ̂v-Linie fiir Na- 
triumsulfat).*

In der Nahe der kritischen K onzentrationen 
zeigen die Losungen m eist sta rken  ortlichen An-

Abbildung 5. Kaliumjodat.

* Die Zahl 10 ' ist willkurlich gegriffen. Dies * Die genauen Yersucliszahlen, sowie die Schau-
ist bei etwaigen weitergehenden Schlussen zu beriick- bilder fur sSmtliche untersuchten Losungen sind in
sichtigen. der Originalarbeit niedergelegt.
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K e ik e n z a h lO
Js? S c h w e lle n -

k o n z e n tr a - Co d e r  
L o s u n g

L o su n g tlo n  Co In 
e r s t e r  A n - B e m e rk u n gHO Co d e r

W n ilh e ru n g C hrom sU ure

102
in  e r s te r  

A n n S h e ru n g

1 Cr Os 0,02 1
2 Ka Cra Oj 0,04 2 g - s
3 K'2 Cr 0-* 0,06 3 - g

4 K JOs 0,26 13* s °
5 K Br Oi 0,33 16*
6 K  M n O * 0,35 17 * C*53 3

7 N a C i i H a O s 0,40 20 N
8 K C N 0,84 42 3 i 3  ^
9 C a  (OHjs 1,09 55 u a> -

»  r  ^
10 K a F e ( C N ) e 1,37 68 s l s  i11 K 4 F e ( C N ) e 1,42 71 tc p 

» 2 *•12 B a ( O H ) i 2,23 111,5 li M O

13 N a  O H 2,5 125 Pi
14 NasBj O 7 2,88 144 N ° ° ^ O O
15 Na2 ii PO< 3,07 153 K ^
16 N a IICO3 6,54 327 ° °

tlD O
17 K2 CO3 7,97 398 O

c 5 S
18
19

( N H 4) 2 H P 0 4  
N a s  C O j

8,33
10,39

416
520

-5 ® ■*2 

*
20 KC10» 42,65 2132*

Ansicht, dafi die Chloride und Sulfate der Al- 
kalimetalle (Natriumchlorid und Kaliurachlorid, 
Natrium- und Kaliumsulfat) stilrkeren Rostangriff 
bedingen ais reines W asser, ist ebenfalls ein Irr- 
tum. Alle Losungen dieser Salze bewirken ge
ringeren Rostangriff auf Eisen ais destillierces 
W asser. Der Grund liegt in dem durch den 
Salzzusatz bewirkten geringeren Losungsver- 
mogen des Wassers fiir Sauerstoff (Luft).

Bei einigen Losungen ist die Abnahme des 
Angriffs so stark, dafi von einer bestimmten 
Konzentration ab das Eisen rollig  blank bleibt 
und der Ge\vichtsverlust des Eisens gleicli Nuli 
wird. Diese Konzentration soli ais die „Schwellen
konzentration" (== c„), die zugehorige Losung 
ais die „Scliwellenlosung“ bezeichnet werden.

Die Chromsilure und ihre Kalisalze sind die 
stilrksten Schutzmittel gegen das Rosten des 
Eisens. Schon iiuBerst geringe Zusiltze zum 
destillierten W asser geniigen, um diese Scliutz- 
wirkung hervorzurufen.

Von ausschlaggebender Bedeutung ist hierbei 
jedoch das Yerliilltnis von Eisenoberflaclie zur 
ilen ge der Losung.

In Tabelle 3 sind die Schwellenkonzentra- 
tionen einiger Salzlosungen eingetragen. Zu- 
gleicli ist der Versuch gemacht, die Losungen 
nach der Schwellenkonzentration c0 in eine 
Reihenfolge anzuordnen, in der die Losungen 
mit dem niedrigsten W ert fiir c0, die also die 
st&rkste Schutzwirkung gegeniiber Eisen bieten, 
an erster Stelle stehen.

Tabelle 3. S c h w e l l o n k o n z e n t r a t i o n e n  und  
E i n o r d n u n g d e r e i n z e l n e n L o s u n g e n ,  wenn  
d i e  S c h w e l l e n k o n z e n t r a t i o n  d e r  C l i r o m -  

s u u r e g l o i c l i  1 g e s e t z t  wi rd.

griff. Der Angriff yerteilt sich sehr ungleich- 
milfiig iiber die Flilche des Eisens. In Abbil
dung 3 sind die Losungen mit ausgepr&gt ort- 
lichein Angriff durch Pfeile gekennzeichnfct.

Der ausgepragt ortliche, ungleichmilfiige An
griff verleiht der gew!lhlten Bezeichnung „kri
tische Losung“ besondere Berechtigung. Fiir

Abbildung 7.

Abbildung 7 zeigt zwei Eisenplilttclien, die 
22 Tage in der kritischen Losung von Natriura- 
karbonat verblieben waren. An den dunkeln 
Stellen ist das Eisen tief angefressen, wahrend 
es an den heli erscheinenden Stellen vollig blank 
und unangegriffen war.

Die in der Technik w eit yerbreitete Ansicht, 
dafi alkalische Losungen, wie z. B. Natrium- 
karbonat usw., ganz allgemein unbedingten 
Schutz gegeniiber Rostangriff bieten, ist dem- 
nacli irrig. Schutzwirkung tritt wohl ein, 
jedoch erst von einer ganz bestimmten Kon
zentration an. D ie ebenfalls weit verbreitete

Abbildung 6. Natriumsulfat.

die technische Verwertung des Eisens ist eine 
solche Art des Angriffs besonders gefilhrlich, 
weil das Eisen an bestimmten Stellen durch- 
gefressen wird, wilhrend es an benachbarten 
Stellen gut erhalten bleibt. Die Lebensdauer 
des Konstruktionsteiles ist somit unberechenbar.

Besonders ausgepriigt ist der ortliche An
griff der kritischen Losungen von Natrium- und 
Kaliumkarbonat sowie von Natriumpliosphat.
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Korper iiberschreitet, daB also eine imaginare 
Schwellenkonzentration vorliegt. Hierlier ge- 
hiiren unter anderen die Losungen der Salze: 
NH4N 0s, (NH4)2S04, FeSO<; NH<C1, MnS04, 
MgCl2, NaNOs, KC1, MgSO,, N i Cl, Naa SO,, 
Ba Cl.-, Ks S04, CaS04, KC103, A s,0 3,Ca(HC03)2.

Yom technischen Standpunkt verdient noch 
besonderes Interesse das Verhalten von Wasser, 
das Zement ais Bodenkorper enthillt. Versuche 
zeigten, daB noch im Abbinden begriffener Ze-

hier noch kurz verwiesen werden soli. Alle 
Spannungsgefalle sind gegen die Ostwaldsche 
Normalelektrode festgestellt, dereń Potential ais 
Nullwert angenommen wurde. Die gewonnenen 
Ergebnisse sind in der Originalarbeit in Tabeli en 
und Schaulinien zusammengestellt. Hier sollen 
nur einige kennzeichnende Schaulinien heraus- 
gegriffen werden (siehe Abbildung 8 bis 10).

In den Abbildungen 8 bis 10 dienen ais 
Abszissen die Dauern z der Einwirkung der 
Fliissigkeit auf die Eisehelektrode, ais Ordinaten 
die Spannungsgefalle E von Fliissigkeit zu 
Eisenelektrode in Volt gemessen von dem Po
tential der Normalelektrode aus ais Nullinie. Die 
Schaulinien sollen kurz ais zE-Linien be-

Aufier den hier aufgefiihrten Losungen mit 
„Schwellenkonzentration11 gibt es noch eine sehr 
groBe Anzahl von Losungen ohne Schwellen
konzentration, bei denen praktisch der Angriff 
auf Eisen niemals bis auf Nuli heruntergedriickt 
werden kann. Man kann sich etwa vorstellen, 
daB die Schwellenkonzentration die Sattigungs- 
grenze des W assers gegeniiber dem gelosten

zeiclinet werden. Das negative Vorzeicheń von 
E deutet an, daB die Eisenelektrode in der be- 
treffenden Fliissigkeit unedel ist, also in der 
Spannungsreihe nach der Zinkseite zu liegt. 
Das positive Vorzeichen entspricht dem Fali, 
daB die Eisenelektrode sich in der Fliissigkeit 
wie ein edleres Metali verhalt.

Vorversuche fiihrten zu der Erfahrung, daB 
das gemessene Spannungsgefalle zwischen Eisen 
und irgend einem Elektrolyten davon ganz wesent- 
lich abhSngt, ob der Elektrolyt in Ruhe ist oder 
hewegt wird.

So wurde z. B. gefunden, daB Bewegung in 
Losungen unterhalb der Schwellenkonzentration 
den Spannungswert des Eisens nach der edleren 
Seite, in Losungen jenseits der Sclwellenkonzen- 
tration nach der weniger edlen Seite hin ver- 
schiebt. Um untereinander vergleichbare Werte 
zu erhalten, wurden alle Spannungsgefalle mog
lichst in der Ruhelage des Elektrolyten gemessen. 
Die Untersuchung ergab einen durchgreifenden 
Unterschied in den Elektrolyten ohne und mit 
Schwellenkonzentration, so daB sich daraufhin 
die Schaulinien fur die Spannungsgefalle in zwei 
groBe Gruppen teilen lieBen.

Abbildung 8.
S f.u f.2 0

ment dem W asser, dem er ais Bodenkorper bei- 
gemengt ist, die Fahigkeit, Eisen zum Rosten 
zu bringen, benimmt. Dagegen ist der vbllig 
abgebundene Zement hierzu nicht imstande.

E. Elektrisclies Spannungsgefalle zwischen Eisen 
und Yerschiedenen Fliissigkeiten.

Von W ichtigkeit ware es, durch Messung 
des Spannungsgefalles E zwischen Eisen und 
einer Fliissigkeit feststellen zu konnen, ob die 
Fliissigkeit Eisen angreift oder nicht. Wenn 
sich auch herausstellte, daB dieses nicht ohne 
weiteres moglich ist, so ergaben die Versuchcr 
doch verschiedene wichtige Ergebnisse, auf die

Abbildung 10.

Sft/nden 
S tu £ 2 f

Abiibdung 9.
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I. Gr uppe :  E l e k t r o l y t e  ohne  S c h w e l l e n 
ie on z on t r a t i o  n. Sie haben bei allen Konzen- 
trationen W erte yon E, die oberhalb —  0.2 Volt 
nachtler unedleren Seite zu liegen. Die zE-Kurven 
steigen von der edleren zur unedleren Seite an 
(yergl. Abbildung 8: Scliaulinie der Spannungs- 
gefillle fiir Eisen in Kaliumchlorid).

II. Gr uppe :  E l e k t r o l y t e  mi t  S c h w e l l e n -  
k o n z e n t r a t i o n .

a) Hier haben die Losungen unterhalb der 
Schwellenkonzentration E-W erte oberhalb — 0,2 
Volt. Die zE-Kuryen steigen wie bei Gruppe I 
nach der unedlen Seite zu an.

b) Yon der Schwellenkonzentration ab haben 
jedoch die zE-Kurven umgekehrten Verlauf; 
sie sinken nach den edleren W erten zu ab und 
bleiben unterhalb des Grenzwert.es —  0,2 Volt 
(yergl. zE-Kuryen fiir Natriumkarbonat Ab
bildung 9).

Nur hei Natriumhydrat, Kaliumcyanid und 
Kaliumkai-bonat bilden die gesilttigten Losungen 
eine Ausnahine, indem sie den gleichen Yerlauf 
der zE-Kurven ergeben wie die Losungen der 
Gruppe I  oder IIa , wobei sogar auffilllig hohe 
unedle Spannungswerte erreicht werden, ohne 
daB Rosten erfolgt (yergl. Abbildung 10: (zE- 
Kurven fiir Natriumhydrat).

Der Schwellenkonzentration c0 entspricht 
somit ein Schwellenwert E0 desSpannungsgefalles, 
der etwa bei — 0,2 Volt liegt. Diese Zahl ist 
rein empirisch ermittelt. Um aus dem Verlauf 
der zE-Kurve eines Elektrolyten einen SchluB 
zu ziehen, ob er Eisen angreift oder nicht, kann 
man sich auf folgende empirische Regel stutzen: 
Bleibt E in der zu untersuchenden Losung dauernd 
unter E0 =  —  0,2,  so tritt sicher kein Rost- 
angrifl ein. L iegt dagegen E iiber —  0,2 nach 
der unedlen Seite zu, so ist nicht ohne weiteres 
zu entscheiden, ob Rostangriff eintritt oder 
nicht. In diesem Falle bleibt zur Feststellung  
nichts weiter iibrig, ais den unmittelbaren Ver- 
sucli auzustellen, wie im Abschnitt unter D be
schrieben. Das letztere Verfahren ist iiberhaupt 
das sicherste und deshalb in allen Fiillen zu 
empfehlen.

Von groBem technischem Interesse war noch 
dic Frage, ob der dem Eisen durch die Losungen 
jenseits des Schwellenwertes der Konzentration 
erteilte edle Spannungswert einen dauernden 
Schulz gegen Rostangriff yerleiht, auch wenn 
(las Eisen spater in andere Fliissigkeiten einge- 
taucht wird, die selbst keinen Schutz gewahren. 
Diese Frage ist zu yerneinen. Der Schutz 
dauert eine ganz kurze Zeit. Der Spannungs
wert wird sehr schnell wieder unedel, und das 
Eisen rostet.

* *
♦

Nimmt man an, daB der das Rosten e i n -  
l e i t e n d e  Vorgang auf einer Abgabe der elektri
schen Ladung der H '-Ionen der Losung an das Eisen 
unter Bildung von F e ” -Ionen und elektrisch 
neutralem W asserstoff beruht, so ergibt sich die 
Gleichung

Fe 4- 2 H - — F "  +  Hj
Die Reaktion kommt zu einem Stillstand, sobald 

die Sattigungsgrenze der Fliissigkeit fur Fe(O H )2 
erreicht ist. Dies g ilt jedoch nur, wenn Sauerstoff- 
zutritt zur Losung ausgeschlossen ist. Bei Gegen
wart von geniigend Sauerstoff in der Losung kann 
das Fe(OH)2 zuhoheren, in der betreffonden Fliissig- 
keit unloslicheren Oxydstufen oxydiert werden. 
Sie fallen aus und es kann aufs neue Auflosen 
von Eisen zu Fe(O H )2 stattfinden, da die Lii- 
sung nicht mehr damit gesattigt ist. Dies geht 
ununterbrochen yorsicli, solange geniigend Fltissig- 
keit und Sauerstoff yorhanden ist, das Eisen 
rostet weiter.

Eine ganze Reihe von Beobachtungen, die 
im Laufe der Untersuchung gemacht wurden, so 
z. B. der eigenartige yerschiedene Verlauf der 
zE-Kurven bei Messungen in luftfreiem und 
lufthaltigem W asser, bei Bewegung des Elektro
lyten, bei Erhohung und bei Yerminderung der 
Sauerstoffzufuhr usw., machen es wahrscheinlich, 
daB die in lufthaltigen Losungen gemessenen 
Spannungsunterschiede stark beeinfluBt sind durch 
den Spannungswert von Sauerstoffelektroden, die 
sich auf der Eisenelektrode ausbilden, daB es 
sich also bei Messungen in lufthaltigen Fliissig- 
keiten yorwiegend um Sauerstoffelektroden 
handelt; zum mindesten ist vorlaufig die An
nahme einer Sauerstoffelektrode zur Erklarung 
derVielheit derErscheinungen sehrgutbrauchbar.

Bemerkt soli noch werden, dafi yerschiedene 
Yorbehandlung des Eisens, w ie z. B. Ueber- 
hitzung, Kaltbearbeitung usw., sich wohl in den 
Spannungswerten des Eisens gegeniiber lufthal
tigen Elektrolyten der Gruppe I und gegen destil- 
liertes W asser bemerkbar machen konnen, dafi 
diese Verschiedenheiten aber bei der Spannungs- 
messung in Ferrosulfatlosungen yerschwinden. 
Dies ist nicht auffallig, da ja bei der letzten  
Messung das wirkliche Eisenpotential erscheint, 
das nach der N e r n s t s c h e n  Vorstellung iiber Ent- 
stehung des Potentials abhangt von der elektro- 
lytischen Losungstension, die dem Eisen ais 
chemischem Stoff zukommt, gleichgultig, ob dieses 
auf mechanischem W ege Yeranderungen erlitten 
hat oder nicht. —  Bei den iibrigen Losungen 
dagegen, die yon yornherein keine Ferro-Ionen 
enthalten und die lufthaltig sind, wird nach der 
oben gemachten Annahme die Spannung einer 
Sauerstoffelektrode gemessen, und es treten tat,- 
sachlich Unterschiede im Potential auf.

* 7 ^
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Eisenhuttenwesen in Bosnien.

I | e r  Verein (ler ungarischen Berg- und Hiitten- 
^ leute unternahm im yorigen Jahre eine 

Reise durch Bosnien und die Herzegowina, iiber 
welche A r p a d  G & l o c s y ,  der verdienstvolle 
Geschaftsfuhrer des genannten Yereins, in der 
von ilim geleiteten Yereinszeitschrift einen ein- 
gehenden Bericht veroffentlicht hat.* Da die 
in dem Artikel besekriebenen W erke und Gruben 
nur wenigen unserer Leser bekannt sind, so 
wollen wir im Nachstehenden die fiir den Hiitten- 
mann bemerkenswerten Teile des erwahnten Reise- 
beriebtes hier auszugsweise wiedergeben. Fiir 
uns kommen zwei Anlagen in Betraclit: die 
Eisenwerke Zenica und Vares, ersteres in Yer- 
bindung mit ausgedehnten Braunkohlengruben, 
letzteres mit Eisenerzlagerstiitten.

1 =  K aB zle i. 2 =  R e p a ra tu rw e rk s t il t te .  3 =  K c sse lsc h m ie d e . 4 =  E is e n m a g a z in .  5  =  A p p re tu r .  
6 =  P u d d e l-  u n d  W a lz w e rk .  7 =  K e s se lh a u s . 8 =  B ło c k  w a lz w e rk . 9 =  G a s g e n e ra to re n  f iir  W a lz 
w e rk . 10 == M a g a z in . 11 =  K e s se lh a u s . 12 =  M a rtin w e rk . 13 =  G a s g e n e ra to re n  d e r  M a rtin h iitte . 
14 =  Z ie g e lm a g a z in . 15 =  E le k tr .  Z e n tra le .  16 =  P re B w e rk . 17 =  M a g a z in . 18 =  G a s g e n e ra to re n .

Das E i s e n w e r k  und der B e r g b a u  Z e n i c a  
liegen bei der Stadt Zenica, welche rund 3000 bei- 
nahe ausschlieBlich mohammedanisehe Einwolmer 
ziihlt. DasBraunkoblengebiet YonZenica-Serajevo 
ist das grofite undreichste oligoziin-mioziineKohlen- 
vorkommen Bośniens. Es beginnt bei Jeloyik  
in der Ricktung der Bosna iiber Yranduk und 
erstreckt sich bis Serajevo in einer Flachę von 
mehr ais 800 qkm, wenn auch die Floze 
naturgeinilB nicht iiberall gleich entwickelt sind. 
Man unterscheidet Mer fiinf Floze: das untere 
Kohlenfloz, das bei Zenica mehrere Meter miichtig 
ist, ferner zwei mittlere Fliize bei Zenica mit 
8 m und 1,2 m, das Hauptfloz mit 9,5 m und 
das Floz im Hangenden in Zenica mit 4 m 
Miichtigkeit.

In Zenica wird yornehmlich das Hauptfloz ab- 
gebaut, das eine Miichtigkeit von 9,5 m besitzt, 
woyon 1 m aus reiner Kohle besteben, auBer- 
dem steht noch das FlBz im Hangenden und 
das zweite mittlere in Abbau. Die Kohle ist eine

* Gi i l ocsy  Arpad:  „A boszniai es herczegovinai 
kirandula8tt (Bilnyiiszati es Kohaszati Lapok 1908 Nr. 4
S. 201—288.)

sehr schone schwarze, muschelige und nur in 
geringem MaBe spaltende Braunkohle von 5000- 
bis 5500 Kai. Heizwert; ihre Qualitilt ist in 
der ganzen Grube ungefithr gleich, die reineren 
Teile des zweiten mittleren Flozes werden 
bis auf 6000 Kalorien gescliiitzt. In Zenica 
wird die Kohle ausschlieBlich mittels Tief- 
baues gewonnen, die Abbaugrenzen werden 
durch mehrere Verwerfungen bezeielmet, welche 
kostspielige ErschlieBungen bedingen. Die alten 
Abbaustellen des llauptflozes brennen schon seit 
zelm Jahren, das Feuer ist jedoch lokalisiert; 
geplant ist auch das giinzliche Abloschen des 
Feuers mittels Einfiihrung eines entsprechenden 
Schlammversatzverfahrens. Die Kohlenfliize sind 
von yerschiedenen Ablagerungen durchsetzt, so-

dafi das taube Gestein 
auf etwa 25 °/o ge- 
schiitzt werden kann. 
Die Tagesforderung 
betriigt seit Jahren 
550 t. Die Arbeiter 
sind beinalie aus- 
schliefilich Bosniaken 
und zum grofiten Teil 
Mohammedaner.

Das E i s e n w e r k  
wurde im Jahre 1892 
errichtet und das Un- 
ternehmen im Jahre 
1899 in eine Aktien
gesellschaft mit 3,5 

Millionen Kronen Grundkapital umgewandelt. 
Das W erk liegt auf einer Baufliiehe von rund 
50 000 qm, einerseits unmittelbar an die Stadt 
Zenica, anderseits an das Kohlenwerk angrenzend. 
Im Osteu bildet die Bahn, im Norden die Bosna 
die Grenze, gegen Siiden uud W esten gestattet 
das breite Tal geniigend P latz zur Ausdehnnng. 
Abbildung 1 zeigt den allgemeinen Lageplan.

Das W erk erzeugt ausschliefilich Flufieisen 
und liefert Schienen von der weichsten bis zur 
hiirtesten QualitUt; auBerdem werden gewalzt: 
Rund-, Quadrat- und Flacheisen, Bandeisen sowie 
W inkeleisen in allen Abmessungen, ferner Draht- 
eisen mit 5 mm Durchmesser, Fenstereisen und 
Eisenbahnschienen-Befestigungsteile.

Im Stahlwerk befinden sich zwei Martinofen 
von je 15 t Inhalt, dereń Produktion eine Grob- 
strecke, Mittelstrecke und Feinstrecke y e r a r b e ite n .  
Die Tagesleistung der Grobstrecke betriigt 50 bis 
70 t, die der M ittelstrecke 40 bis 50 t und jene 
der Feinstrecke 20 bis 70 t. In den Martinofen 
wird ausschlieBlich Vareser Roheisen und Erz 
verarbeitet. Den Gasbedarf der zwei Martin
ofen sowie der drei Schweifiofen decken fiinf
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Kerpely-Generatoren bei Yerwendung von Zenicaer 
Kohle. In der ełektrischen Zentrale wurden zur Zeit 
des Besuches zwei Dampfmaschinen mit je 1500  
P.S.aufgestellt. DieDynamoserzeugenGleichstrom  
von 500 Volt, der sowohl zur Kraftiibertragung 
wie zur Beleuchtung dient. Den erforderliclien 
Dampf liefern zwei W asserrohren- und vier 
Babcox-Wilcox-Kessel. Die Reparaturwerkstiltte 
wird durch eine Schmiede nebst Tischlerei und 
Zimmerwerkstatte erganzt. Die Arbeiterzahl 
belituft sich auf etwa 700. Das Unternehmen 
hat viel an Wohlfahrtseinrichtungen getan.

An der Stavnya, 768,7 m hoch iiber dem 
Meeresspiegel, liegt das E i s e n  w e r k  Y a r e s .  
Nach der Ueberlieferung brachte der beriihmte 
B a n u s  K u l i n ,  der Bosnien in der Zeit von 
1180 bis 1240 regierte, aus Ungarn Arbeiter
— grofitenteils Deutsche — zum Betriebe der 
Gruben und Hiitten. Die ersten historisch 
authentischen Aufschreibungen stammen gemilB 
den Jahrbiichern der dortigen Franziskaner aus 
dem Jahre 1643. Von dieser Zeit an ent- 
wickelten sich die Gruben und Hiitten stetig und 
erreichten ihren Hohepunkt in den 60er Jahren 
des yorigen Jahrhunderts. In dieser Glanzzeit 
standen liings des Baches Staynya bei Vares
25 Schmelzofen, in der Umgebung 7, ferner 
insgesamt 46 Schmiedefeuer, auBerdem noch 
50 Zeugschmieden in standigem Betrieb, und 
trotzdem sollen in Vares ganze Karawanen yon 
Tragtieren wochenlang gewartet haben, um die 
Ware im Lande selbst sowie nach der Tiirkei, 
Kleinasien, Arabien und Aegypten yerfrachten 
zu konnen.

Der Betrieb der alten Schmelzofen war sehr 
einfach. Der etwa 5 m hohe Schmelzofen* wurde in 
der Regel am Montag friih in Betrieb gesetzt. 
Nachdem er bis zur Gicht mit Holzkohle gefiillt 
war, wurde letztere angeziimlet und das Feuer 
durch 60 bis 80 mm weite Tonformen mittels 
eines durch ein Wasserrad betriebenen Blase- 
balges aus Leder langsam angefacht. Indem 
man die verbrauchte Holzkohle von der Gicht 
aus ersetzte, wurden ein bis zwei Schaufeln Erz 
aufgegeben, bis der ganze Ofen gliihend geworden 
war. Nun wurde energischer geblasen und mit 
den normalen Gichten begonnen, welche aus 
50 oka (64 kg) Erz — ohne Kalkstein — und 
5 hl harter Holzkohle bestanden. Alle zehn 
Stunden wurde zugleich Schlacke und Eisen 
abgestochen. Ein Abstich (bei den Bosniaken 
„madschau genannt) betrug etwa 50 oka. Auf 
solche W eise wurde drei Tage, also bis Mitt- 
"’och abends, gearbeitet und wahrend dieser Zeit 
20 bis 30 towar (1 towar =  100 oka =  128 kg), 
also 26 bis 38 Meterzentner, im Durchschnitt 
32 Meterzentner Roheisen erzeugt. Nach dem

* Yergl. die Abbildung in „Stahl und Eisen“ 1902
;?jr. 9 S. 490.

letzten Abstich wurde das Blasen eingestellt, 
die Brust des Ofens geoffnet und die am Boden 
liegende etwa 300 oka =  380 kg schwere Eisen- 
sau ausgehoben, die schon halb schmiedbares 
Eisen bildete und „nado“ (Stahl) hiefi. Hierauf 
wurde die Brust wieder vermauert. und mit der 
zweiten Schmelzperiode, die am Samstag endete, 
begonnen. Die Mannschaft eines solchen Ofens be- 
stand aus einem Schmelzer („smeotschar11) und 
drei Gehilfen (,,kalfa“), die Tag und Nacht beim 
Ofen sein muBten. Die Baukosten eines Ofens 
beliefen sieli auf 2000 K. und konnte derselbe 
bei sorgfiiltiger Instandhaltung 10 bis 15 Jahre 
in Betrieb gehalten werden.

In den 60 er Jahren des yorigen Jahr
hunderts betrugen die Herstellungskosten fiir 
32 Meterzentner Roheisen (madscha) -j- 3 Meter
zentner Schmiedeisen (nado) 136 K. 40 II., also 
fiir 1 Meterzentner nur 3 K. 90 H., trotzdem 
der Holzkohlenverbrauch fiir 1 Meterzentner 
250 kg war. Der Verkaufspreis betrug bei 
GuBeisen fiir 100 oka 8 K., oder fiir 1 Meter
zentner 6 K. 40 H., und fiir 100 oka schmied
bares Eisen aus der Bodensau 16 K., oder fiir
1 Meterzentner 12 K. 80 H. Die Jahresleistung 
eines Ofens betrug 500 bis 550 Meterzentner, 
so daB Vares schon in der Zeit jahrlich 12 000  
bis 13 000 Meterzentner Roheisen erzeugte, zu 
dessen Ver]iiittung rund 25 000 Meterzentner 
Eisenerz yerbraucht wurden.

Das Roheisen wurde inFrischfeuern („ogniste11 
genannt) in folgender Art verarbeitet. An einem 
einfachen Schmiedefeuer wurden an zwei Seiten 
durch Wasserrad betriebene Lederblasebillge an- 
gebracht. An dieLuftaustrittsoffnungamSclimiede- 
feuer legte man 1 hl weiche Holzkohle und 
darauf nicht ganz 50 kg (30 bis 40 oka) 
Roheisen. So wurden zwei Luppen hergestellt 
und, wenn der zu erzeugende Gegenstand es 
erforderte, dieser Vorgang zwei-, ja  sogar drei- 
mal wiederholt; das Ausschmieden zur Fertig- 
ware erfolgte dann mittels W asser betriebener 
Schwanzhiimmer. In dieser Art wurden die ver- 
schiedensten Waren erzeugt, und zwar jahrlich 
an einem Schmiedefeuer bis zu 200 Meterzentner. 
Im Durchschnitt wurden fiir 100 kg Fertigware, 
Abbrand und Abfalle mit eingerechnet, 160 bis 
165 kg Roheisen yerbraucht. Der Verkaufspreis 
betrug 28 bis 50 Heller fiir 1 kg.

Nach der Okkupation im Jahre 1879 wurden die 
Einwohner durch den damaligen Regierungs- 
kommissar B a r o n  M o l l i n a r y  aufgefordert, ein 
Konsortium zu bilden, was jedoch nicht gelang, 
bis im Jahre 1881 das gemeinsame Finanz- 
ministerium bezw'. die bosnische Regierung sich 
entschloB die Ausbeutung der Gruben und den 
Bau moderner Hochofen selbst zu iibernehmen.

Siidlich von der Stadt Yares, in kaum 500 m 
Entfernung, sieht man schon die von W esten  
nach Osten streichenden miichtigen Erzlager-
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stiitten*, die (lurch den Bach Stavnya in zwei 
Teile geteilt werden; links ist dic Grube Drozs- 
kovac, rechts die Grube Smreka.** Im Jahre 
1886 ist die Regierung mit der Kartierung fertig  
geworden, worauf im folgenden Jahre in Drozs- 
kovac drei Schurfstollen in Angriff genommen 
worden sind, mit welchen das 50 m mUchtige 
Erzlager erschlossen wurde. Der unterste 
Stollen lieferte sehr guten Spat, der mittlere 
und obere Roteisenstein mit 54 % Eisen. Oest-

lich vom dritten Stollen, in einer Entfernung 
von 1,2 km, auf dem 1100 m hohen plateau- 
artigęn Berge Brezik, wurde ein 105 m mitchtiges 
Brauneisenerzlager mit 48 °/o Eisengehalt er
schlossen und in dessen unmittelbarer Nachbar- 
schaft in Prźici der beste 64prozentige Rot
eisenstein in einer Miichtigkeit von mehr ais 40 m 
gefunden.

In nachstehender Zahlentafel sind einige Erz- 
analysen zusammengestellt.

Eisen Jlangon Kicsel-
siiurc Kalk >IaK-

nesia
Ton
erde Baryt Schwe

fel
Phos
phor Kupfer

Prźicer R oteisen ste in ................. 65,07 0,53 4,14 0,48 0,26 1,00 _ 0,04 — 0,01
Prźicer Blaueisenstein................. 61,20 0,11 6,05 0,35 — 0,68 3,00 0,16 0,075 Spuren
Breziker Brauneisenstein . . . 48,70 2,00 6,28 0,70 0,39 1,35 3,03 0,42 0,25 0,26
Drozakoyacer Roteisenstein . . 54,30 2,53 11,20 1,83 2,20 0,85 0,23 0,31 0,01
D rozskoyacor Spateiaenstein . . 45,90 5,08 6,55 0,30 0,02 0,02
Drozskovacer gerostetes Erz . . 57,66 6,17 7,04 nicht beBtimmt 0,01 0,02 0,08
Smrekaer Roteisenstein . . . . 40,37 11,25 10,15 0,06 0,26 0,05

In Prźici wurden darauf zwei Stollen an- 
gelegt und beim Tagbau der Grube Brezik Brems- 
berge errichtet. Die zwei Gruben wurden durch 
eine 4 km lange (55 cm Spurweite) Bahn und 
mit einem 670 m langen, jahrlich 100 000 t 
fordermlen Bremsbcrg direkt mit dem heutigen 
Hochofenwerk yerbunden. Drozskovac und 
Smreka, zwei Gruben mit terrassenartigem Tage- 
bau, wurden ebenfalls mit Bremsbergen yersehen 
und in der Richtung der Stavnya durch eine
2,5 km lange Grubenbahn mit dem Hocbofcn- 
werk yerbunden. Die Erzlager waren bis auf 
5 km Erstreckung bekannt und auf mindestens 
100 Millionen Tonnen gcschatzt.

Die Erzlagerstiitte Vares ist von einer 
grófien Verwerfung durchsetzt, der zufolge die 
jiingeren Juraschichten iiber die altere Trias zu 
liegen kamen; wo die Verwerfung das Staynya- 
tal schneidet, steht das Erz zutage an, was 
auf eine Lange von 5 km yerfolgt werden kann, 
wahrend die Machtigkeit des Lagers auf 100 m 
geschatzt wird. Der Bergbau wird hier an vier 
Orten betrieben.

Zwischen den Talern der Staynya und Potoci 
befindet sich der Tagbau Smreka. An der linken 
Seite der Stavnya liegt der Tagbau Drozskovac, 
yon diesem 2 km entfernt der Tagbau Brezik, 
und von diesem letzteren etwa SuO m westlich liegt 
Prźici. Ob Smreka und Drozskovae mit Brezik 
in uńmittelbarem Zusammenhange stehen, wurde 
bisher noch nicht festgestellt; indessen zeigen 
Smreka und Drozskovac dieselbe metasomatische 
Bildung wie Brezik, welches Lager bei einer 
Ausdehnung von 400 m im Streichenden einen 
150 m machtigen Stock bildet, welcher haupt-

* Vergl. „Jabrbuch fur das Eisenhuttenwesen"
I. Band S. 135 bis 141.

** Yergl. das Profil in „Stalli und Eisen“ 1902 
Nr. 9 S. 490.

sachlich aus Brauneisenstein besteht und stellen- 
weise durch Baryt yerunreinigt ist. Prźici bildet 
ein yerhaltnismafiig kleines Lager von 120 m 
im Streichenden bei 25 bis 30 m Machtigkeit 
und besteht aus auBerordentlich gutem Roteisen
stein. Der Abbau der Gruben wird ganz modern 
gefiihrt, das Erz zumeist in Vares yerarbeitet, 
der groBte Teil des Roteisensteines hingegen ab- 
gegeben, so besonders an die Martinofen in 
Ungarn. Die Erzmenge der Lagerstatten von 
Vares ist niclit genau bestimmt, doch sind die 
bisher erschlossenen Mengen so groB, daB das 
Hochofenwerk auf unabsehbare Zeit mit Erz 
yersorgt ist.

Die jetzige Erzeugung betragt:
in Prźici ..................................................  80 000 t
„ B r e z ik ...................................................  24 000 t
„ Smreka und D r o z sk o v a c ...................  70 000 t

_ _ _ _ _

Die Forderung kann jederzeit nach Bedarf 
erhoht werden.

Bei dem Bergbau sind 16 elektrische Bohr- 
maschinen, System Siemens-Schuckert, in Tatig- 
keit; man fordert das Erz mit Zuhilfenahme 
yon zwei Benzinlokomotiven und erzeugt jahr
lich iiber 170 000 t; dayon yerhiittet Yareś
90 000 t, den Rest yerbrauchen Hiittenwerke in 
Oesterreich-Ungarn.

Gleichzeitig mit den AufschluBarbeiten in den 
Gruben wurde auch m it dem Bau des H o c h 
o f e n  w e r k e s  begonnen. Bereits im Jahre 1891 
war ein Hochofen yon 12,4 m Hohe, 36 cbm 
Inhalt und 10 t Tagesleistung mit einer dazu- 
gehorigen kleinen GieBerei in Betrieb. 189d 
griindete die Regierung mit einem G ru n d k a p ita l 
von 4 Millionen Kronen eine Aktiengeseilschaft, 
behielt die Leitung der Anlage und garantierte 
den Aktionaren eine Diyidende yon mindestens 
5 % . Dieses Unternehmen bildete die Grundlage
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fiir das jetzige Eisenwerk, das bereits 12°/o 
abwirft und eine schone Zukunft vor sich hahen 
diirfte.

Zwischen Vares und der an der Hauptstrecke 
Bosnisch-Brod— Serajevo liegenden Station Pod- 
lugovi wurde eine 25 km lange Bahn erhaut. 
AuBerdem wurde der Inhalt des Hochofens von 
30 cbm auf 75 cbm erhoht und ein zweiter 
Hochofen mit 95 cbm Inhalt und 26 t Tages- 
leistung im Jahre 1896 in Betrieh gesetzt, so 
dafi die Jahreserzeugung bereits 16 500 t er- 
gab. Spater wurde der Ofen auf 130 cbm In- 
halt mit einer Tagesleistung von 45 t umgebaut.

Da hierdurch der Roheisenbedarf nocli immer 
nicht gedeckt war, wurde im Jahre 1899 an der 
Stelle des ersten kleinen Hochofens ein ganz 
moderner Hochofen fiir 100 t MartinguBeisen- 
Tagesproduktion, der auch jetzt besteht, nach 
den Planen von F r i t z  W.  Li i rmann erbaut.* 
Die Jahresproduktion erreichte hierdurch 50 0 0 0 1.

Neben den zwei beschriebenen Hochofen und 
ausgedehnten Erz- und Holzkohlenmagazinen 
besitzt das W erk sieben mit Gas und zelin mit 
Holzkohlenabfallen geheizte R ostofen, sechs 
Cowper-Winderhitzer mit je 1400 qm und einen 
mit 2800 qm Heizflache. AuBerdem ist eine mit 
Gichtgasfeuerung Yersehene Kesselanlage von 
554 qin Heizflaclie vorlianden. Sie versieht 
folgende Maschinen: eine im Jahre 1899 111011- 
tierte Geblasemaschine von max. 500 cbm Wind 
in der Minutę und eine im vorigen Jahre auf- 
gestellte liegende Verbundmaschine (Dorfel-Rado- 
vanovits-Steuerung, Horbiger Ventile) mit 800 cbm 
Hochstleistung in der Minutę. Eine Maschino 
versieht beide Hochofen mit Wind, so daB die 
kleinere fiir gewohnlich ais Reserve dient.

Eine liegende Yerbundmaschine mit 150 P. S. 
erzougt elektrischen Strom , indem sic eine 
36 KW.-Gleichstromdynamomaschine zu Beleuch- 
tungszwecken und einen 100 KW .-Dreiphasen- 
Drehstrom-Kraftgenerator betreibt. Letztere Ma-

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1902 Nr. 9 S. 490.

G i e D e r e i - M

Die Einteilung von Roheisen, Eisenlegierungen 
und Koks nach amerikanischen Gesichtspunkten.

Ueber obiges Thema bringt „The Iron Trade 
Re\’iew“ * einou Aufsatz, der eine Zusammenstellung 
fon E l i o t  A. K e b l o r  in Cincinnati ais Yergleieh 
zur Klassifikation mit anderen Landem enthiilt. Die 
Klassifikation ist darin folgende:

S t a n d a r d  B e s s e m e r :  Dieses Eisen wird vor- 
wiegend zur Herstellung yon (saurem) Boasemerstahl 
^erwendet, bei welchem Yerfahren alle Beimengungen 
durch Durchblasen von Luft durch das Metallbad 
ferbrannt werden. In Hinsicht auf den sauren Pro- 
2eB iat der Phosphorgehalt, ebenso wie beim sauren

* 25. Juni 1908 S. 1183.

---------------------------------------------------------------------------  -----------  — — :------------ ‘ ' 1 • --------------------

schine dient jetzt ais Reserve; in neiierer Zeit 
wurde ein 200 KW.-Dreiphasen-Drehstrom-Kraft- 
generator in Betrieb gesetzt, der 2520 Um- 
drehungen maclit und von einer Zoelly-Dampf- 
turbine angetrieben wird. Dieser Generator ver- 
sieht die 45 Elektromotoren, die in den Gruben 
und im Wrerke aufgestellt sind und zusammen 
320 P. S .  besitzen, mit Strom.

Die Giefierei liefert seit ihrem im Jahre 1903 
erfolgten Umbau jahrlich 5000 t GuBwaren, 
darunter 2/s Rohre, das iibrige ist Handels- und 
zum Teil MaschinenguB. Sie besitzt zwei Kupol
ofen mit Enke-Geblase, sechs 2 bis 10 t elek
trische Laufkranen, vier 2 bis 5 t eiserne Hand- 
kranen, fiinf liydraulische Formmaschineu, fiinf 
mit Gichtgasen geheizte Trockenkammern, und 
zur Aufbereitung des Formsandes zwei Koller- 
giinge. Zur Giefierei gelioren noch dio Appretur 
mit.SandstrahlgeblaseundSclimirgelsclieiben, sowio 
die Modelltisclilerei, die mit den entsprechend en 
Holzbearbeitungsmaschinen yersehen ist. End- 
licli ist noch fiir Werk und Grube gemeinsam 
eine elektrische, Maschinen- und Schmiede-Werk- 
statte vorhanden. Die Zahl der Arbeiter be
tragt 1000.

An Wohlfahrtseinrichtuugen seien erwahnt 
die Schule mit zwei Lehrkraften, ein Spital und 
ein Arbeiterbad. Die Kosten fiir die Beamten- 
Pensionskasse und die Bruderlade bezahlt die 
Unternehmung. Ein Konsumverein wird gleich- 
falls unterhalten. Die mit W asserleitung, elek- 
trischem Licht usw. verselienen Beamten- und 
Arbeiterwohnungen, sowie die in einem modernen, 
hotelartigen Gebaude untergebrachten Sale fiir 
Beamten und Arbeiter lassen nichts zu wunschen 
iibrig.

Die vorzugliche Beschaffenheit der Yareser 
Erze sowie die Giite des Roheisens und der 
GuB ware biirgen dafiir, dafi das Werk noch vor 
einer weiteren Entwicklung steht; da aber das 
Tal eng ist, so wird die Anlage wobl nicht 
hier, sondern in Podlugovi den Platz zur 
W eiterentwicklung finden. C.

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

MartinprozeB, sehr niedrig. Die Zusammensetzung 
soli normal dio folgende sein :

S i l i z iu m .................  1 bis 2,00 o/o
P hosphor................. nicht iiber 0,10 „
S c h w e fe l.................  „ „ 0,05 „

Im mittleren Teil der Staaten wird dieses Roh
eisen gehandelt zu 2268 U die ton (2000 U =  1 ton 
=  907,18 kg), wenn dasselbe in Sandformen gegossen 
ist, und zu 2240 U dio ton, wenn in eiserne Formen 
gegossen. Bei ersterem wird nur, wenn es gebrochen 
gehandelt wird, die ton zu 2240 U angenommen, wo
bei 25 Cents (etwa 1 *&) fiir Brechen fiir die ton aul- 
geschlagen werden.

M a l l e a b ł e  B e s s e m e r  oder Ma l l e a b l e  (Roh
eisen fur Bessemerstahl oder schmiedbaren GuB) wird

X [jTV.S9 2
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hauptsiichlich fUr schmiedbaren GuB gebraucht. Die 
Zusammensetzung soli sein:

PhoBphor n icht hoher ais . 0,20 °/o
Schwefel „ „ „ . 0,05 „
Silizium ist iiblich zu . . 0,75 bis 1,25 o/o

und zu . . 1,25 „ 1,75 „
Die Masseln worden gobrochen nnd ungebrochon 

sowohl in KokillonguB ais in Sandform zu 2240 U 
die ton gebandelt, nur wenige Werke machen darin 
eine Ausnahmo und rechnen 2268 U auf die ton.

L o w  P h o a p h o r u a  (Roheisen mit niedrigem 
Phosphorgehalt). Dasselbe dient zur Herstellung saurer 
Stahle mit extra niedrigem Phosphorgehalt. Die dafiir 
festgesotzte Zusammensetzung ist:

S iliz iu m .......................................1 bis 2 °/o
Phosphor nicht hoher ais , . 0,035 o/0
Schwefel „ „ „ . . 0,035 „
Dies wird fiir Kleinbessemerkonyerter mit mog

lichst hohem Siliziumgehalt verwendet und dio ton zu 
2240 fi gehandolt.

W a s h e d  M o t a ł  (sog. gewaachenes Metali). Es 
ist dies Bessemerroheisen, dessen Gehalte an Schwefel, 
Phosphor, Silizium und Mangan praktisch auf ein 
Minimum im geschmolzenen Metali erniedrigt sind. 
Es wird gebraucht ais Schmelzgut fiir saure Martin
ofen zu StahlguB, Peuorbuchsenmaterial und fur Tiegel- 
stahl. Es wird nach Analyse gebandelt und zwar nach 
folgenden Werten:

(Phosphor . . . .  nicht iiber 0,010 °/o 
(Schwefel . . . .  „ „ 0,015 „
(Phosphor . . . .  „ „ 0,015 „
\Schwefel . . . .  „ „ 0,020 „
(Phosphor . . . .  „ „ 0,020 „
) Schwefel . . . .  „ „ 0,025 „

„ 0,025 „
* 0,030 „

Die Stiicke sind unregelmaBig, da das Materiał 
auf Eisenplatten ausgegossen wird. Dio ton wird zu 
2240 ti gerechnet.

B a s i c  (basiBches Roheisen). Dieses Roheisen dient 
fiir die basiBchon Stahlprozesse und kann ao viel 
Phosphor enthalten, wio dio YerarbeitungsTerfahren 
praktisch znlasson, ohne das Endorgebnis zu beein- 
triichtigen. Dor Siliziumgehalt soli aus Griindon des 
StalilprozesBes 1 °/o nicht iibersteigen. Die Masseln 
werden stets nur in eiserne Formen gegossen. Der 
Schwefelgehalt wird unter 0,05 °/o yerlangt. Das 
ton-Gewicht ist 2240 ([.

Die Bestimmung des Roheisens nach dem Bruch 
fiir dio Gattierung und den Handel hat in den Yer
einigten Staaten durch die Bestimmune nach Ana
lyse starko Beeintraclitigung erfahren. Dies liegt wohl 
yiel daran, daB das Roheisen in den meisten Fallen 
in oiserne Masselformen gegossen wird, und dadurch 
das Bruchaus8ehen wesentliche Yeranderung gegen- 
iiber in Sandformen gegossenem erleidet; auBerdem 
ist die Art des Roheisenbandels nach Analyse eine 
yiel sicherere, um nicht zu sagen reellere, da, ge- 
wissenhafte Lieferung nach Analyso yorausgesetzt, 
der Ktiufer besser iiber don Wert deB Roheisens unter- 
richtet ist, ais beim Handel nach Bruchaussehen, daa 
je nach den Abkiihluugsyerhaltnissen im Masselbett 
yerschieden und daher irrefiihrend sein kann.

Die amerikanischen Bruchgattungen von Roheisen 
sind dio folgenden:

GieBereieisen Nr. 1: Der Bruch beBitzt groBe 
Kristalle.

GieBereieisen Nr. 2: Dies Eisen ist Standard 
(Normalroheisen) und enthalt mittelgroBe KriBtalle, 
etwa ’/«" Q3 (etwa 3 X 3  mm [p). Die BrucbfiSche 
soli keine Stollen, groBer ais 1" cj), ohne Kristalle 
enthalten.

/Phosphor . . . .  
(Schwefel . . . .

GieBereieisen Nr. 3: Enthalt nur kleino KriBtalle, 
der Bruch ist kurz.

Im Osten yon Altoona, Pa., und im Staate 
New York wird Nr. IX , Nr. 2X  und Nr. 2 Plain ge
handolt. Das Roheisen Nr. 1 ist daB teuerste.

A Ib  weitere Rohoisengattung nach dom Bruch 
wird F o r g e , Roheisen fiir 1’uddolzwocke, mit grauem 
Bruch und praktisch keinen Kristallen auf dor Brucli- 
fliiclie, gebandelt. Forner

M o t t l o d ,  meliortes Roheisen mit woiBen und 
grauen Stollen auf der Bruchfliiche und yorwiegend 
gebundenem Kohlenstoff, sowio

W o i B o s  R o h e i s e n ,  mit weiBem Bruch uud 
nur gebundenem Kohlenstoff.

Die beiden letzten Roheiaensorten haben meist 
hohen Schwefel- und niedrigen Siliziumgehalt.

DaB Roheisen aus don Siidstaateu hat silbergrauea 
Bruchaussehen und wird wie folgt eingeteilt:

Nr. 1, weich (im Handel zum gleichen Preise wie 
GieBereieisen Nr. 1);

Nr. 2. weich (im Handel wio GieBereieisen Nr. 2); 
Nr. 4, GieBereieisen (im Preise zwischen Nr. 3 und 

grauem Puddoleisen).
Die in Sand gegosBonen GioBereieisenmasseln 

werden immer gebrochon geliefert und mit Ausnahme 
wonigor Werke des Zentraldistrikts zu 2240 U die ton 
gehandolt. Die genannten Werke lieforn die ton zu 
2268 U und rechnon dio 28 U fiir anhaftenden Sand. 
Dio gleichen Bedingungen gelton fiir Puddel-, meliortes 
und weiBos RoheiBen.

Alle in Eisenformen gegosaeno Maeseln werden 
dio ton zu 2240 ff nach Analyso gebandelt, und zwar 
sind dafiir folgendo Worto durch einen besonderen 
AusschuB aufgestellt: *

Roheisen aus den Siidataaten:
S iliz iu m  S c h w e fe l

% %
GioBoreieisen Nr. 1 . . 2,75 bis 3,25 0,05 u. darunter

n „ 2 . . 2,25 „ 2, i5 0,05 „ „
„ 3 . . 1,75 „ 2,25 0,06 „
* 4 . . 1,25 „ 2,00 0,065 u. ,

Graues Puddeleisen . 1,25 „ 1,75 0,07 u. dariibor
Wciches Roheisen Nr. 1 3,00 u. dariiber 0,05 u. daruntor

„ „ 2 2,50 bis 2,25 0,05 „
Roheisen aua den Oststaaten:

S iliz iu m  S c h w e fe l
% %

Nr. I X ..................2,75 u. dariiber 0,03 u. darunter
„ 2 X GieBereieis. 2,25 bis 2,75 0,015 u. „
„ 2 plain . . . .  1,75 „ 2,25 0,05 „ „
„ 3 GieBereieisen 1,25 „ 1,75 0,065 „ „
„ 2 mili . . . .  1,25 u. weniger 0,065 „ „

Graues Puddeleisen 1,50 „ „ 0,065 » mehr
Wenn der Schwefelgehalt den Hochstgohalt iiber- 

steigt, wird das Roheisen, ohno Riicksicht auf deu 
Siliziumgehalt, in eine niedrige Klasse eingoreiht. 

Roheisen yon den Zentral-, West- und an den 
Seen gelegenen Staaten:

S iliz iu m  S ch w e fe l
% %

Nr. 1 Giefiereieiaen 2,25 bis 2,75 0,05 u. weniger
„ 2  „ 1,75 „ 2,25 0,05 „ „
„ 3  „ 1,75 u. weniger 0,05 „ „

Graues Stahleisen . — 0,05 „ mehr
Roheisen aua dem Buffalo-Distrikt:

S iliz iu m  S ch w e fe l 
% ' %

Scotcli (schottisches) 3,00 und mehr 0,05 u. weniger 
Nr. 1 GieBereieisen . 2,50 bis 3,00 0,05 „ »

„ 2  „ . 2,00 „ 2,50 0,05 „ „
„ 2 plain . . . .  1,50 „ 2,00 0,05 „
„ 3 GieBereieisen . 1,50 u. weniger 0,05 „ „

Graues Stahleisen . — 0,05 „ mehr

* Yergl. auch „Stahl und Eisen" 1905 Nr. 21 S. 125S.
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Roheisen aus dom Chicagoor Distrikt:
S iliz iu m  S ch w e fe l

% %
Nr. 1 GieBereieison . 2,25 bis 2,50 0,02 bis 0,05

„ 2  „ . 1,75 „ 2,25 0,02 „ 0,05
„ 3  „ . 1,35 „ 1,75 0,00 u. weniger

S c o t c h ......................2,50 „ 3,00 0,05 „ „
Silvery (silbergraues) 3,00 „ 3,50 0,05 „ „
Graues Stahleisen. . — 0,06 „ mohr

Fiir die Probeentnahme ist von der American 
Society for Testing Materials folgende Mcthodo fest- 
gesetzt worden, dio von der American Foundrymen’s 
Association angenommen worden ist:

Iu allen Fiillen, in denen Roheisen nach Analyse 
gehandelt wird, soli jede Wagenladung oder dereń 
Aequivalont ais Einheit betrachtet werden. Yon je
4 tons joder "Wagenladung soli eine Massel zur Priifung 
entnommon werden. Dieso Masseln werden gebohrt, 
und siimtliche Bohrspane von den Masseln einer 
Ladung gut gemischt, so daB eine Durchschnitts- 
analysenprobe entsteht. Im Fallo, daB Kiiufer und 
Verkiiufer nicht zur Uebereinstimmung gelangen, soli 
ein unabhangiger Analytiker angonommen werden. 
Fiir diesen wird von je 2 tons einer Wagenladung je eine 
Masse] entnommen. Findet dioBer Ohemiker AYerte, 
die mit denen des Yorkiitifers iiboreinstimmen, so 
zahlt der Kaufor dio Kosten, im andern Fallo fallen 
dieselben dem Yerkiiufcr zur Last.

Dazu ist noch zu bemorken, daB GieBereieisen 
Nr. 2 und Nr. 2 X  ais „Standard“werto gelten und 
daB Nr. 2 weich (soft) zum gleichen Preise yerkauft 
wird. Nr. 1 GieBereieisen und Nr. 1 weich wird iiblicli 
50 Centa (etwa 2,10 Jt) hoher bewertet und „silber- 
grauestt noch hoher, je nach Siliziumgehalt. Die 
anderen Sorten difforioren um etwa 50 Centa gegenein- 
ander. „Scotch“ bezeichnet ein leichtfluBaigores Eiaen, 
daa meiat mehr Phosphor und Silizium enthiiłt, ais 
gewohnliehea.

Der Zweck des Handels nach Analyae ist, den 
Handel nach Numinern aufzuheben und die Grenzen 
des Silizium- und Schwefelgehaltes festzuactzen und 
in Reehnung zu ziehen.

Yon anderen Eisensorten, die im Handel und bei 
don Yerbrauchern besonderea Interesse haben, fiihrt 
dor Yerfasser noch eine Reihe an, dio nachstehend 
mitgeteilt werden.

S i l i z i u me i s e n  (High Silicon Irons). Weiche 
Roheisen (Softenors) bezw. Roheisen zum "Weich- 
machen werden nach Siliziumgehalt gehandelt und 
enthalton 6 bis 10 °/o Silizium; der Preis derselben 
steigt f. d. Einheit an Siliziumgehalt um 50 Centa. 
Silbergraue Rolieiaensorten (gilvery irons) enthalten 
zwischen 3’/2 und 5'/a o/o Silizium und werden ein- 
geteilt in silbergraues Nr. 1 mit hocliatem, und in 
Nr. 2 mit niedrigorom Gehalt an Silizium.

Die Roheisensorten mit noch hoherem Silizium
gehalt, ais obenstehend, werden unter Eisenlegie- 
rungen angefiihrt, wie z. B. die Legierungen mit 50 
und 75 0/0 Silizium.

F e r r o m a n g a n  wird gewóhnlich mit garantiert 
80 °/o Mangan gehandelt, und wird dabei nur fur den 
Mangangehalt Gewahr geleistet, nicht fiir andere Bei- 
mengungen. In Hinsicht auf den niedrigeren Phos- 
phorgehalt im englischen Koks enthiiłt das englische 
Ferromangan weniger Phosphor ais das doutsche.

F r e md e  E i s e n s o r t e n .  Alles in England ge- 
haudelte Roheisen wird nach tons zu 2240 f? rerkauft, 
wahrend in Frankreich und Deutschland dio Tonne zu 
1000 kg iiblich ist. In Europa wird das Roheisen im 
allgemeinen niclit ais Bessemer-Roheisen bezeichnet, 
da sowohl saure wie basische Ifonverter in Gebrauch 
sind, die jeweils andere Roheisensorten verlangen.

H a m a ti te  sind folgendermaBen zusammen- 
gesetzt:

Silizium e t w a ................................................2,50 °/o
Schwefel e tw a ................................................ 0,035 „
Phosphor gewóhnlich 0,035, seiten iiber 0,06 „

Hiimatit von dor Westkuste hat Mangangelialto unter 
0,50 o/o, wahrend das von der Ostkiiste uber 0,75 0/o 
enthiiłt.

T h o m a s -  Gi l c h r i s t -  oder  T h o m a s r o h o i s e n  
wird fur den basischen WindfrischprozeB gebraucht 
und hat etwa folgende Zusammensetzung:

Silizium........................................... 0,50 %
Phosphor . . .  ......................2,50 „
Mangan...........................................2,50 „
Schwefel bis z u .......................... 0,20 „

B a s i s c h e s  Ma r t i n r o h e i s e n .  Nacli dem Yor- 
fasser gibt es in "Wirklichkeit koin eigentliches ba- 
siBches Martinroheisen in England bezw. in Europa. 
Eino Analyse von Bella in Middlesbrough weist fol
gende Zusammensetzung auf:

Silizium ..........................0,75 bis 1,50 °/«
P hosphor......................1,00 „ 1,75 „
Schwefel bia zu . , . 0,20 „

E n g l i a c h e s  Gi e Be r e i r ohe i aon.  Daaaelbe wird 
nach dom Bruch beurteilt und nicht nach garantierter 
Analyae gehandelt. Die Beatimmung uber Standard- 
werto von GieBereiroheison sind nach „London Motał 
Exchange“ folgende:

Nr. 1 Silizium 2‘/2 bis 3l/2 °/o> Phosphor nicht hoher 
ala 1,00%, Schwefel nicht iiber 0,04 °/o;

Nr. 2 Silizium 2l/i  bis 3lji %, Phosphor nicht hoher 
ais 1,25 "/o, Schwefel nicht iiber 0,05 °/o;

Nr. 3 Silizium 1 bis 3‘/2 °/o, »bor niclit mehr, Phos
phor nicht hoher ais 1,65 °/o, Schwefel nicht 
iiber 0,08 °/o;

Nr. 4 Silizium 1 bis 3 °/o> aber nicht mehr, Phoe- 
phor nicht hoher ais 1,75 o/0, Schwefel nicht iibor
0,10 o/0.
Nach Ansicht Keblers scheint dabei dor Schwefel

gehalt mehr das bestimmende Element zu sein ais der 
Siliziumgehalt.

Die gewohnlichen englischen Roheisensorten konnen 
in zwei G ruppen eingeteilt worden, und zwar in solche 
mit Mangangehalten unter 0,75 °/o und solche mit 
Mangangehalten von 0,75 bis 1,10 °/o.

Daa meiat nach den Vereinigten Staaten im- 
portiorte englische Roheisen ist Middlesbrough Nr. 3 
mit folgender Durchschnittsanalyse:

Phoaphor...................... 1,40 bis 1,50 o/0
M angan..........................0,40 „ 0,75 „
Silizium meiBt . . . .  2,50 „
S c h w e fe l......................0,02 „ 0,05 „

Nr. 1 hat praktisch dieselbe Zusammensetzung, 
nur ist dor Schwefelgehalt bedoutend niedriger.

A l i  M in  e-Roheisen hat folgende Durchschnitts- 
analyso:

P hosp h or ......................0,20 bis 0,70 °/o
S c h w e fe l......................0,06 „ 0,20 „
Mangan unter . . . .  0,75 „

S c h o t t i s c h e s  R o h e i s e n  wird nach Bruchaus- 
sehen beurteilt und zeigt fiir Nr. 3 folgende Dureh- 
schnittswerte:

P hosphor......................0,60 bis 1,15 °/»
M angan..........................1,10 „ 1,80 „
Schwefel etwa . . . .  0,03 „
Silizium etwa . . . .  2 „ 2,50 „

Die Zusammenstellung fuhrt im AnschluB an obige 
nicht amerikanischen Roheisensorten die a m e r i k a -  
n i s c he n  Ho l z k o h l e n - Ro h e i Be n s o r t e n  auf. Diese 
HolzkohlenroheiBen werden in zwei Klassen geteilt:
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1. kalt erblasene Roheisen, hergestellt in kleinen 
Oofon mit yier bis acht tons Tagesleistung untor Yer
wendung kalten Windes;

2. warm erblasene Roheisen, dio mit Wind yon 
260 bis 480° C. erblason sind.

Ka l t  e r b l a s e n e s  H o l z k o h l e n r o l i e i s e n :  
Dieses Eisen wird yor allem fiir Ilartguliwalzen yer
wendet und wird auBerlialb der Lake Supcrior-Region 
wie folgt eingeteilt:

Nr. 1: hochater Siliziumgehalt, niedrigster Sohwefel- 
gehalt, Bruch wio bei Nr. 3 ICokaroheiscn;

Nr. 2: Bruch wie Stahlroheiscn, Starko der weiBon 
lliirtungskrusto '/s " (etwa 3 mm), wenn in Kokillo 
gogossen;

Nr. 3: Starko der weiBen Hartungskrusto 1ji " 
(etwa 6 mm);

Nr. 4: llartung 3/a " bis sjt " (9 bis etwa 18 mm);
Nr. 5: Hiirtnng % " bis 1% " (18 bis 36 mm), 

mit stark meliertom BruchausBehen;
Nr. 6: ganz weiB mit nur gebundeneni Kohlenstoff.
W a r m  e r b l a s e n e  H o l z k o h l o n r o h o i s e n : 

Diese Eisensorten werden besonders zum GuB von 
Wagonriidern, ais Zusatz zu MaschinenguB bei hohen 
Fcstigkeitsanspriicheu und zum WalzenguB yerwendet. 
AuBorhalb der Lako Superior - Region worden diese 
RoheiBensorten wie folgt eingeteilt:

Nr. 1: liochster Siliziumgehalt, niedrigster Schwe- 
felgehalt, Bruchaussehen wie Koksroheisen Nr. 2;

Nr. 2: BruchausBehen wie Koksroheisen Nr. 3;
Nr. 3: Bruehaussehen ahnlich dom des Stahl- 

roheisena;
Nr. 4: Hartung etwa '/4 " (etwa 6 mm) wenn in 

Kokille gegossen;
Nr. 5: llartung % bis 3/* “ (etwa 6 bis 18 mm).
Nr. 6: llartung etwa % bia 1l/2 " (etwa 18 bis 

36 mm) mit moliertem Bruch, wenn die Masseln in 
Sand gegossen werden;

Nr. 7: Bruch weiB, aller ICohlenBtoff gebunden.
Die Holzkohlenrolieisen yom Lake Superior- 

Diatrikt werden nach Analyse und nicht nach dem 
Bruch beurteilt und wie folgt eingeteilt:

Dio in den Yereinigten Staaten in Yerwendung 
stehenden K o k s s o r t e n  werden wio folgt eingeteilt: 

Gi e Be r e i k o k s .  Dorselbo wird von Oefen ge- 
wonnen, dio 72 Stunden in Brand waren. Die Char- 
giertage sind Montag und Donnerstag, da Sonntags 
nicht an den Oefen gearbeitet wird. Dieser Koks ist 
lmrt und groBstiickig, von glanzendem Aussohen und 
dient zum Kupolofenschmelzen und fur schwere 
Schmiedearbeiten.

O f e n k o k s .  Dieser wird in 48 Stunden gar- 
gobrannt und dient ais HochofenkokB, seltener fiir 
Kupolofenbetrieb.

S t a n d a r d  Gi oBore i -  und Of e nkoks .  Der 
Schwefelgehalt diosor Kokssorte ist unter 1 o/0, und 
zwar je niedriger um so besser. Der Aschengehalt 
soli 13%  nicht iibersteigen; je niedriger der Aschen- 
gehalt, desto besser dio Qualitat.

S c h m o l z k o k s .  Der Schwefelgehalt Iiber 1,20 o/o 
macht ihn fur Eisenschmelzen unbrauchbar, weshalb er 
fiir das Schmelzen anderer Metalle Yerwendung findet.

S t o c k - ,  g o l a g e r t e r  Koks .  Daruntor yersteht 
man auf dem Kokereihofo abgolagcrton Koks. Bei 
guter Auswahl ist er ziemlich bo gut wie frischer 
Koks, er hat abor meist durch das Stapeln und Yer- 
laden an Ausselien yerloren.

We i c h o r  odor He i z k o k s  (Jainb.) Derselbe ent- 
steht an den Stellen des Ofens, dio weniger gar 
brennen, so an den Ofentiiren usw.

G e b r o c h e n e r  K o k s ,  Knabbelkoks. Dioser 
wird eingeteilt nach GroBe in: EigroBe (Egg), groB- 
stiiokigen Koks, kleinB tiick igcn  Heizkoks, WalnuB, 7/s " 
NuB, '/t " NuB und Staub bezw. Klarkoka. Dio groBeren 
Sorten dienen zum Iieizon und fUr Sclimiodon, die 
NuBsorten und der Klarkoks zu chomischon und zu 
don auch hier iiblichen Zweckon.

Nach dieser Einteilung der Kokssorten geht 
Kohler zu don E i s o n l e g i e r u n g o n *  iiber. Die- 
selbcn haben nicht allo dauernd praktisclien Wert 
behaltcn und iat ihre Bezeichnung oft yon der Willkur 
der Yerfertiger toilwoiso abhiingig. Die ilicht in 
Amerika erzeugten Legierungen werden f. o. b. Waggon 
amerikanischon Seehafen gohandelt und richtet sich 
ihro Yerzollung nach dom Analyaenbofund eines frem- 
don anerkannten ChcmikerB.

F e r r o a l u m i n i u m  enthalt meist 10%  Alu
minium. Hoherprozontige Sorten werden ebenfalls in 
der Eisen- und Stahiindustrie gebraucht, und gelten 
solche mit garantiert 99 oj0 Aluminium ais Nr. 1. 
Nr. 2 enthalt garantiert iiber 90 % und keine fiir 
Eisen und Stahl schadlichen Beimengungen. Die No- 
tierungen gelten f. d. 8f.

S.-, A.-, M . - L e g i e r u n g e n  sind solche auB Si
lizium, Aluminium, Mangan und Eisen. Die durcli- 
schnittliche Zusammensetzung ist: 8,01 °/o Si, 6,80%  
Al, 8,39 o/0 Mn, 0,075 % P.

F o r r o c h r o m  enthalt iiblicli 60 bis 68% Chrom. 
Es wird beurteilt nach der Einheit Chrom und Koblen- 
stoff und steigt im Werte mit Zunahmo des Chrom-, 
und Abnahme des Kohlenstoffgehaltos. Diese Bestand- 
toilo miissen gewiihrleistet werden. Forrochrom mit 
niedrigem Kohlenstoffgehalt wird ais ,m ild“ bezeichnet. 
Typische Analysen dafiir sind:

Gewohnlich
64,80 °/o 66,00 %

. . 33,43 „ 21,91 „
Kohlenstoff . . . • • 1,21 „ 9,90 „
Silizium . . . . • • 0,29 „ 1,40 „
Phosphor . . . . • • 0,027 „ 0,07 „
Schwefel . . . . . . 0,02 „ 0,22 „
Mangan . . . . . . 0,09 „ 0,20 „

• • 0,12 „ —
Aluminium . . . . . — —

Das Forrochrom wird touswoise (2240 u) gcliandeH.
F e r r o m a n g a n  enthalt iiber 40%  Mangan.
S t a n d a r d  F e r r o m a n g a n  wird nur mit ga- 

rantiort 80 o/0 oder darilber gohandelt, und zwar eben- 
falls tonsweise. Eino Analyse englischon Ferro- 
mangans zeigt:

Mangan . . 80,50 % Phosphor . . 0,23 o/o
Eisen . . . 11,50 „ Kohlenstoff . 6,78 »
Silizium . . 1,65 „ Schwefel . .

* Yergl. auch „Stahl und Eisen" 1908 Nr. i
S. 41, Nr. 3 S. 8 ', Nr. 5 S. 149, Nr. 8 S. 255.

1 .. S i l i z i u m . S ta rk ę  d e r  w ciflen  

H U rtu u g sk ru stc
D u rch -
sc h n it t

%

M in i
m um

%

M ax i-
in u m

%

A Scotch 2,50 2,38 2,62 —

B Scotch 2,25 2,13 2,37 —

C Scotch 2,00 1,88 2,13 —
Low 1 . . 1,75 1,63 1,87 —

High 1 . 1,50 1,38 1,62 —
Low 2 . . 1,25 1,13 1,37 —
High 2 . 1,00 0,88 1,12 —
Low 3 . . 0,75 0,63 0,87 S p u r  b U  1/-»" m m )
lligh 3 . 0,56 0,50 0,62 J/4 b is  sJn “ (6 b is  15 m m )

Low 4 . . 0,44 0,38 0,50 5/s b U  1 " (15 b is  24 m m ) :
High 4 . 0,32 0,25 0,38 1 b is  1‘/* " (24 b is  3G m m )

Low 5 . . 0,20 0,15 0,25 se h w a c h  m e lie r t

High 5 . 0,10 0,05 0,15 weiG m e lie r t

Nr. 6 . . 0,00 0,00 0,05 wcifl

Es sind dio Durchschnittsgehaltc an:
Phosphor..................... 0,15 bis 0,22 o/o
M a n g a n ......................0,30 „ 0,70 „
S ch w efe l..................... Spur „ 0,018 „



28. Oktober 1908. Zuschriften an die Redaktion. Stahl und Eisen. 1581

F e r r o m o l y b d a n  wird gehandeltnach K'-Gohalt 
an Molybdiin, ohno Riicksicht auf den Gehalt an anderen 
Beimengungen, und zwar wird bei Beatellung yon 
1 U engl. Ferromolybdan yon 80 °/o l 1/ 4 % der Le- 
pjierung goliefert, so daB wirklich 1 U Molybdiin yor- 
kauft wird; dor UeberacliuB an Gewicht wird auf 
die anderen Bestandteile gereehnet. Dio Zusammen- 
setzung ist etwa dio folgende: 79,15 o/0 Mo (garantiert), 
17,55 % Fe, 3,24 o/o O, 0,028% P, 0,021% S.

N i c k e l .  Gewohnlich wird 99 prozentiges Nickel 
in der Stahlindustrie yerwendet und f. d. fi engl. notiert.

F e r r o n i o k e l  komint mit 25, 35, 50 und 75 o/o 
Nickel in den Handel und enthalt auBer Nickel und 
Eisen noch etwa 0,85 % O, 0,25 °/o Si, 0,015 o/0 S 
und 0,025 %  P.

F e r r o p h o s p h o r  enthiilt iibor 10 % Phosphor, 
fremdliindisches kommt mit garantiert etwa 22 his
24 % Phosphor in den Handel und zeigt folgende 
Durchschnittsanalysenwerte: 21,40 o/0 P, 75,03 % Fe, 
0,700/o Mn, 1,63% Si und 1,17 o/0 C; amerikanisches 
wird garantiert zu 18 bis 22 % Phosphor, weniger ais 
0,05 % Schwefel und weniger ais 0,50 0/0 Mangan. Die 
Notierungen yeratehen aich fur die ton (2240 U) .

P h o b  p  h o r m  an g an zeigt folgendo Zusammen
setzung: 65,00% Mn, 25,00 % P , 7,00 o/0 Fe, 2,00 °/o C 
uud 1,00 % Si.

S i l i k o a p i o g o l  entliiilt 17 bis 22%  Mangan 
und 6 bis 12 °/o Silizium. Ais Standardwerte worden 
garantiert 18' bis 20 % Mangan und 9 bia 11% Si
lizium (durchachnittlich 10% Silizium). Die Notierungen 
yerstelien sich fiir 1 ton. Ais DurchachnittBanalyae 
wird folgende aufgefuhrt: 20,32% Mn, 68,02 o/0 Fe, 
10,33% Si, 1,26% C, 0,07 % P.

Spez i  a l - I I oc h- S  i 1 i z  i u m e i b  e n enthalt iiber 
40°/o Silizium und wird bia 50 o/0 und auch 75 o/0 
garantiert geliefert. Dio Notierungen yeratehen aich 
fiir 1 ton und worden nach Einheiten Silizium bis 
50o/0 zu 1,75 g, bia 75%  zu 2,50 § bewertet. Eine 
Durchschnittsanalyse dos ersteren zeigt: 49,90 o/„ Si, 
0,16°/, Mn, 0,55 0/o C, 0,075 0/o P, 0,018 0/0 S.

B e b b em e r - F e  r r o s i l  i z i um enthalt 8 bis
16 % Silizium und wird fiir dio Einheit mit 1 $ stei- 
gend bezw. fallend bewertet. Dio Handelsnotierung 
yerstelit sich fur 1 ton. Amerikanischea Bessemer- 
Ferrosilizium enthiilt garantiert 8 bis 16% Silizium 
und nicht iiber 1,10% Phosphor, sowie nicht iiber 
0,05% Schwefel. Das ausUindische wird ohne garan-

tierten Siliziumgehalt gehandelt und enthalt nur aehr 
wenig Phosphor und Schwefel.

F e r r o n a t r i u m  enthalt 25 o/0 Natrium und ist 
garantiert frei yon Kalzium und Kohlenstoff.

S p i o g o l  o d e r  S p i o g e l e i a o n  enthiilt 10 bis 
40%  Mangan. Ais normal werden garantiert: 18 bis 
22 0/o (durchschnittlich 20 0/0) Mangan, 0,10%  Plioa- 
phor oder weniger. Ala Durchachnittsanalyse wird 
angegeben: 20,50 0/(1 Mn, 73,61 % Fe, 0,76% Si, 
5,18% C, 0,002 o/0 S, 0,055% P. Notierungen yor- 
atehen aich fur 1 ton.

F e r r o  t i t a n :  Daaselbe wird f. d. U gehandelt 
und entliiilt garantiert 10 bis 12°/o Titan nach fol
gender Durchschnittsanalyse: 11,21% Ti, 87,68 0/0 Fe, 
0,67%  C, 0,37% Si, 0,04%  P, 0,03%  S.

Besonders liochtitanhaltige Legierungen wordon 
ohne Riicksicht auf andere Bestandteile nur nach dom 
Titangehalt bewertet. Eine DurchachnittBanalyae er
gibt: 51,30% Ti, 44,18% Fe, 2,82% C, 0,08*% Mn, 
1,12% Ab, 0,047%  S, 0,021% P, 0,41%  Al.

F e r r o  w o l f r a m  wird nach dem ‘Wolframgehalt 
bewertet und nach U notiert. Der Preia steigt mit 
zunehmendem "Wolframgehalt und ainkt mit zunehmon- 
dem KohlenBtoffgehalt, Nur "Wolfram und Kohlon- 
stoff werden beim Handel garantiert. Ala Durch- 
schnittawerte gelten:

Wolfram . . . . 85,47 % 61,20
13,90 n 33,02 »
0,30 n 2,97 n

Silizium . . . 0,13 ?) 0,47 rt
Mangan . . . 0,09 n 1,88
Aluminium . . 0,00 r> 0,31 j)
Phosphor . . , . 0,019 » 0,03 n
Schwefel . . . . 0,025 n 0,03 n

F e r r o y a n a d i u m  wird nach Einheiten an Ya- 
nadiumgehalten f. d. U gehandelt, z. B .: enthalt eine 
Legierung 20%  Vanadium und kostet dio Einheit
5 Centa, so koatet daa U dieser Legierung 1 g. Ala 
DurchachnittBanalyae wird angegeben: 36 , 0% Yd, 
0,6 % Mn, 61,0% Fe, 0,4 o/0 C, 0,9 o/0 Si, 0,8 °/o Al.

Diese Zusainmenstellung gibt einen intereasanten 
Einblick in die amerikanischen Handelagebrauclie fiir 
Eisen, Eiaenlegierungen und Koks und durfte fur die 
deutschen In to ressen ten  nianches W isBenswerte bieten 
bezw. manche wiiiischenawerten Aufklarungen geben.

Ernst A. Schott.

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir  d ic  u n te r  d ie s e r  R u b r ik  c rs c h c in c n d c n  A rtik e l  O b e rn im m t d ie  R e d a k tio n  k e in e  V e ra n tw o rtu n g .)

W ichtige G esichtspunkte  fiir den Bau und Betrieb von Gaserzeugeranlagen  
bei Martinwerken.

Die von don HH. W o l f f  und J a e g o r  in 
ihron Ausfiihrungen in dieser Zeitschrift* nn- 
gegebenen Feuchtigkeitsgohalto der Gase von 
WasserabschluC-Gaserzeugern stimmen mit den 
von mir gomachton Erfahrungen n i c h t  iiberein. 
In oinzelnen Sonderfallon, wio bei schwaeher Be- 
treibung dor Gaserzeugor oder bei verminderter 
Datnpfzufuhr, habe ich allordings W erte erhalten, 
dio naho an 30 g  f. d. cbm lieranreichen. Diese 
konnen jedoch nicht in Betracht kommen, da sie 
den normalen, der Wirklicbkeit entsprechenden 
Betriebsbedingungen nicht entsprechon. Moine 
unter diesen Verhaltnissen d. h. bei voller Be-

* »Stahl und E isen“ 1908 Nr. 31 S. 1105 u. ff.

lastung der oinzelnen Gasorzouger gemachton 
Feststellungcn, die sich auf eino recht stattliche 
Anzahl von Untersuchungen stutzen, lassen viol- 
mohr ein Schwanken der Feuchtigkeitsgehalte 
der Gase zwischen 50 bis 100 g  f. d. cbm er
kennen. In Einzelfallen steigen diese Werte 
sogar iiber 100 g. Yorstehende Angaben beziehen 
sich allerdings auf die Verwendung yon Saar- 
kohle, doch glaube ich nicht, dafi dor Betrieb 
mit westfalischer Kohle wesentliche Unterschiede 
bedingt.

Eigontiimlich orscheint mir die im weiteren  
Verlauf seiner Ausfiihrungen ausgesprochene An
sicht des Hrn. W o l f f ,  dafi das Wassor aus dem 
Abschlufibehalter nicht in nennenswerten Mengen
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Yerdampfe und in das Gas iiborgehe. Das Auf- 
steigon des Wassers wird in einer von dor Firma 
E h r h a r d t  & S oh m e r  in Saarbrucken heraus- 
gegebenen Broschuro „Generatoron Patont Morgan 
fiir jode Kohlo“ ganz besondors mit don Worten 
horvorgehoben: „Dio Asclionsehieht saugt sich 
selbsttatig bis zu einer gowisson Hohe voll Wassor“ 
(Seito 9). Auf Seito 10 ist dann zu lesen : „Gleich
zeitig wird durch das aufsteigondo Wasser die 
Schlacke yollstandig gelockert, so dafi sie zu Sand 
und kleinen Stiickon zerfallt". Diese Angaben 
sind doch sicherlich auf Grund eingehendor und 
sorgfiiltiger Beobachtungen Yoroffontlicht. Wie 
dockt sich aber nun dio Ansicht des Hrn. Wolff 
mit don seitens seiner Firma gemachton und 
in erwahnter Broschuro veroffentlichten Er
fahrungen? Die Yordampfung des Wassers ist, 
wio ich ofter festzustellen Golegonhoit hatto, 
yerhaltnismaCig grofi. Allerdings habe ich diese 
Beobachtung nicht w ie Hr. Wolff an einem Gas- 
orzougor gemacht, dor Yersucliswoise ohne Dampf- 
zufiihrung botrioben wurde. Dio auf solche Weise 
erziolten Ergobnisse konnen keine mafigobondon 
sein, da sio oinem normalen Betriebe nicht ent- 
sprechon. Ein WassorabschluG-Genorator, der, 
wenn auch nur fiir kurze Zoit, ausschliofilich mit 
Luft betriobon wird, yorschlackt ubtrraschond 
sclmell. Dio Aschonzone wiichst dadurch bedou- 
tend, und die Entfornung der entstohendon star- 
ken Schlackonbildungon und Ansiitzo wird wegen 
der schworon Feuorzuganglichkeit dos Gasorzeu- 
gers fast zu einem Ding der Unmoglichkeit. Der 
untore Teil des Gaserzeugers wird allmahlich 
kalter, so daC untor diesen Umstiinden allerdings 
nicht mehr von einem nennensworton Verdampfen 
des Wassers im Abschlufibecken dio Rede sein 
kann. Wiirdo Hr. Wolff seine diosbozuglichen 
Yersucho an oinem in normalom Betrieb stehen- 
den Generator wioderholen, so wiirdo er zweifel- 
los zu andoron Ergebnisson kommen.

Wie Hr. Wolff aus don gleichen Wasserstoff- 
gelialten dor Drehrost- und WasserabschluC-Gas- 
orzeugor auf einen gleich groCen Feuchtig- 
keitsgehalt der in dieson beiden Gaserzeuger- 
typon orzeugten Gaso schliefien kann, ist mir 
unverstandlich. Moines Erachtens ist dies 
selbst boi dem Gaso oin und desselbon Gas- 
erzougorssystems ziomlich gowagt, da es wohl 
kaum Momente gibt, wo die Gaserzougung tat- 
saclilicli unter genau gleichen Bedingungen vor 
sich geht. Einen Vergleich der Fouchtigkoits- 
gehalte von Gasen zwoior grundsatzlich Y ollig  
roneinandor abwoichenden Gaserzeugersystemo 
lialto ich fiir ganz verfehlt, da in diesem Falle 
von gleichen Vorhaltnisson doch nicht im ent- 
ferntesten dio Redo soin kann.

Meine mit der mochanischen M organ-B e- 
s c h i c k u n g  gemachten Erfahrungen konnen 
mich nicht sehr fiir dieselbo einnehmen und halto 
ich derartige Apparate fiir Generatoren schon im

Grundsatz fiir verfehlto Einrichtungen. Eino 
solbsttatigo Boschickung dor in Deutschland zu- 
meist yerwondeten Forderkohle mit 20 und mehr 
Prozont Staub ist oinor periodischen gegeniiber 
ein grofler Fehler, wio aus folgenden Erwagungen  
horyorgohen diirfto. Durch eine kontinuiorlicho 
Boschickung wird dor Wassergehalt dor Kohle in 
gloichmiiCiger Weiso an don abziehondon Gas- 
strom abgogoben, wodurch dosson Temperatur 
bedeutend herabgedriickt und sein Feuclitigkoits- 
gehalt yermehrt wird. Es lafit sich dies beson
dors gut boi solir feucht angelieferten Kohlon 
boobachten. Boi periodisclier Boschickung da
gegen wird die Fouchtigkoit der auf einmal auf- 
gegobenen Kolilonmenge in ganz kurzer Zeit 
yordampft, wodurch den Gasen allerdings fiir den 
Augenblick reichlicho Mongen Wasserdampf zu- 
gofuhrt wordon. Nach der Verdampfung aber 
bleibt das Gas yerhaltnismaCig trockon, wird 
heifier und enthiilt nur so viol unzersetzten  
Wasserdampf, ais dem jew eiligen Gang dor Gas- 
orzeugor entspricht. Die kontinuierlichen Bo- 
schickungsvorrichtungen erfullen hiiufig ihre Auf
gabe nur in mangelhafter Weise. Sie sollon eine 
fortwiihronde Bronnstoffaufgabe vermittoln, ver- 
sagen abor sohr oft. Es stellen sich yielo Unzu- 
traglichkeiten oin, wenn die Kohlon zu naG, zu 
grobstiickig oder zu foin angoliofert wordon. Es 
treten leicht Verstopl'ungon in don Trichtorn ein, 
dio Veranlassung zu Botriebsstorungon geben. 
W eiterhin sind dio ganzen Vorrichtungen nicht 
ais selbsttatig wirkendo anzuerkennon, da sio, 
wio jeder andero gewohnlicho Fiilltrichter, von 
der Bedionungsmannschaft abhangig sind. Die 
oinzelnon Teile sind nicht betriobssicher genug, 
einer schnellen Abnutzung und daher hauiigon 
Reparaturen untorworfon. Die m it Wasserkiili- 
lung yersehenon Untortoile und Grundplatton 
sind zu vorwerfen. Sio wirkon kUlilend auf das 
erzeugte Gas und begunstigen die RuCbildung. 
AuCordom orlialton sie, da sie bodeutendon Tem- 
peraturschwankungen ausgesetzt sind, sehr leicht 
Risse, welcho dom Kiihlwasser don Eintritt in 
das Innore des Gasorzougors vermitteln und aus 
dem Gasorzeugor oinon Dampforzeuger wordon 
lassen. Eine groCe Gofalir liogt ferner darin, 
daC die kontinuiorlich arboitondon Beschickungs- 
Yorrichtungen dio Staub- und RuCbildung in 
goradezu boiingstigendor Woise erhohen. Da
durch, daC dio Kohle fortwahrend in ganz geiin- 
gen Mongen in den Gaserzeuger hinoingostreut 
wird, wordon die feineren Kohloteilchon natur- 
gemiiC von dem ontgegonstromonden Gasstrom 
entfiihrt und lagern sich in don Ruflfangen, Ab- 
zugs- und Sammolkanalon sowio in don Kammern 
ab und fUhren nicht seiten in iiborraschend kurzor 
Zeit oino Y o llig o  Yerstopfung derselben liorbei- 
So mufiten dio Gasabzugskaniile der in Rede 
stehendon Gasorzeugeranlage, welcho die Gas- 
orzouger mit dom Hauptkanal yerbanden, neben
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der sonntiiglichen R ein igung w ochentlich  min- 
destens zw eim al gerein ig t w erden, w as natiirlich  
jedesm al n ich t ohne eine, w en n  auch nur kurze 
Z eit dauernde Betriobsunterbrechung m oglich  
war. Dio dicht hinter don Generatoren einge- 
bauten Rufifange fand man regolm afiig boi ihrer 
alle acht T age vorgenom m enen R ein igung bis 
oben gefiillt, w ahrend sich in  den RuCfangen  
der neben den W asserabschluC-Generatoren auf- 
geste llten  Trepponrost-Generatoren, die m it perio- 
disclier B eschickung betrieben wurden, jedesm al 
nur ganz geringo M engen RuC abgesetzt hatten, 
ein U m stand, dor die U eberlegenheit einer 
periodischen B eschickung im  Y ergleicli zu einor 
kontinuierlichen auch in  diesem  P unkte deutlich  
gonug erkennen lafit. W elche grofien U nzutrag- 
lichkeiten  diese aufierordentlich starkę Staub- 
und Rufibildung fiir die ganze O fenanlage im  
Gefolge haben kann, darauf glaube ich w ohl 
nicht besonders h inw eisen  zu m iissen. —

Dio tiberaus g iin stigen  R esultato, die Herr 
J a e g e r  m it soinen Gaserzeugern orzielt hat, 
stehen im Gegensatz zu moinon forneren Be- 
obaehtungon. Hrn. Jaeger sind Schlackonver- 
setzungen usw . unbekannt. Ich m ochto dabei 
nur auf die Tatsache h inw eisen , daC bei fast 
silm tlichen W asserabschluC-Generatoren, die ich  
bisher zu sehen die G elegenhoit hatto, der zum  
Teil in  das abschlieCende W asserbecken tauchende  
guCeiserne M antel gesprungon war. W oher 
kommt das? Durch storendo Schlackenbildung, 
die w egen  der U nzuganglichkeit des Generators 
nicht leicht und schnell gonug ontfernt worden  
kann, bloibt die B eschickung hiingon. Boi dem  
Versuch, die an gesetzte  Schlacke horunterzu- 
stoCen, kom m t es dann nur zu le ich t vor, daC 
gliihendo Koks- und K ohlenstlicke in  die durch 
W egschaufeln der A sehe geb ildeten  Hohlraume 
hinuntorstiirzen. Dor GuCring wird einseitig  
gliihend, erhalt Spannungen und springt. DaC 
diese V orgiinge koinen g iin stigen  EinfluC auf 
den YorgasungsprozoC ausiiben und n ich t dazu 
beitragen, die Giito des Gases zu erhohen, ist 
selbstYorstandlich. Y on  einer w irtschaftlichen  
A usnutzung dor B rennstoffe im WassorabschluC- 
Genorator kann iiberhaupt n ich t die Redo sein, 
weil oin an B rennstoffriickstanden arme A sche  
nur durch reichlichen Dam pfzusatz erzielt w erden  
kann. Dann aber enth alt das Gas infolge des 
hiordurch ontstehendon kalten Genoratorgangos 
reichuche M engen von Kohlonsaure und W asser. 
Will man aber ein qualitativ besseres Gas er
zeugen, so is t w egen  der hiorm it Hand in Hand 
gehenden Schlacken- und Hohlraumbildung die 
Asche reichlicli mit brennbaren B estandteiien  
durehsetzt. D ie B ed ienung der WasserabschluC- 
Generatoren erfordert w egen  der geringen  Feuer- 
zuganglichkeit eine grofiere G eschicklichkeit und 
Aufmerksamkeit ais die dor Rostgenoratoren, 
Yon den sich immer m ehr einbiirgernden Dreh-

rostgeneratoren ganz abgesehen. A uch hat die 
Praxis zur Geniige golohrt, daC durch die so- 
genan nten  se lb sttiitigen  B eschickungsvorrich- 
tu n gen  n ich t nur keine Lohnersparnisse erzielt 
w erden, sondern daC diese Generatoren bedeutend  
m ehr B edienungsm annschaften erfordern, ais alle 
anderen System e, und zw ar unter andorem des
halb, w oii die B eschickungsvorrichtungen allein  
schon eine gew issenhafte  und zeitraubende W ar- 
tu n g  n o tig  haben. Hierzu kom m t noch, daC zur 
V erm eidung des Zusam m enbackens der Schlacken  
fortgesetzt gesch iirt w erden  muC, w as natiirlich  
auch bedoutende Gasverluste zur F olgę hat.

P e i n o ,  Ende Ju li 1908.
Dipl.-Ing. H. Kiippers.

* *
*

Hr. K i i p p e r s  berichtot, daC er im Gas von  
W asserabscliluC -G aserzeugern einen F ouchtig- 
keitsgehalt yon  yereinzelt 30 g, im allgem einen  
von  50 bis 100 g  und mehr gefunden  habe. Herr 
K ii p p e r s hat, soviel ich weiC, seine M essungen  
an den erston M organ-Gaserzougern in Europa 
gem acht, ais Erfalirungen m it deutschen Kohlen  
noch n ich t yorlagen. DaC so grofie U nterschiede 
im F euclitigkoitsgehalt bei g leichen  K ohlensorton  
an dersolben G aserzeuger-Anlage gefunden  w u r
den, bow eist doch nur, w ie  unrichtig es ist, zu 
behaupten, dafi ein bestim m tes G aserzeugersystem  
oin Gas von  bestim m ter F eu chtigkeit orzeuge. 
B esta tig t w ird dies durch die Tatsache, dafi die 
spator von anderer S eite  gem achten  U nter
suchungen  auf dem selben W ork ganz andere Ur- 
saclien fiir die F eu ch tigk eit des Gases ergabon 
und dafi heute dieselbe A nlage, durch mohrere 
w eitere W asserabschlufi-G aserzeuger vergrofiert, 
einw andfroi arbeitet.

Im iibrigen sind die U nterschiede in den 
yerschiedenen im V erlauf der Er8rterung g e 
m achten A ngaben beziiglich des W assergehaltes 
m oines E rachtens ein  B ew eis, dafi die F ouchtig- 
keit des Gases lediglich von  dor B etriebsfiihrung  
abhłingt.

W as die V erdam pfung des W assers aus dem  
AbschluCbehiilter betrifft, so ist bisher leider keine  
Zahl gen an n t wordon. E ine oinfacho M essung 
des zu- und abflieCenden W assers, w ie sie Herr 
Kiippers fiir gen iigend  zu halten scheint, ergibt, 
w en n  n ich t gerade das F euer vorschriftsw idrig  
t ie f  gehalton wird, nur w en ige  L iter in  der 
Stunde. Dafi bei solchon V ersuchen, richtigen  
und norm alen Betrieb yorausgesetzt, iiberhaupt 
grofie V erdam pfung festgeste llt w erden konnte, 
mufi ich bozw eifeln. Die geringe aus solchen  
M essungon bestimm bare W asserm enge verschw in- 
det yollstandig gegen  die Dam pfm enge yon meh- 
reren Hundert Kilogramm, die z. B. ein Drehrost- 
Gaserzeugor stiindlich braucht und die grofiten- 
teils kondensiert.

W eil mir dies aus zahlreichen V ersuchen  
bokannt w ar (w ie auch die YerofTentlichungen
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von Dr.-Ing. Q u a s e b a r t *  bestiitigen), glaube  
ich dio oinfacho W asserm essung ais ungenau an- 
solion zu miisson, und habe sie deshalb gar n icht 
erw ahnt. Ich habe nun den geschildorten V er- 
sucli gem acht, an einem  im norm alen Betrieb bo- 
iindlichon Gaserzeuger zeitw eise  den Dampf ab- 
zusperren und zu beobachton, w iev ie l W asser 
dann verdampft. DaC bei solchem  Betrieb der 
Apparat nach einor gow issen  Zeit yerschlacken  
mufl und dafi infolgedessen ein  solcher Versuch  
nur an oiner fiir Y orsuchszw ecke zur Y erfiigung  
stehenden A nlago gem acht w erden kann, ist 
selbstyerstandlich. In dieser H insicht bin ich  
w ohl miCverstanden w orden. Uebrigons is t  moine 
A nsicht, dafi die V erdam pfung aus dom Ab- 
schlufibehiilter im normalon Botrieb n ich t w osent- 
lich ist, durch inzw ischen  geniachto M essungen  
bestiitigt wordon. Ich hofTo, dafi dem nachst 
dariiber Zahlen Yeroffentlicht w^erdon, dio einen  
Y ergloich boider Systom o erm ogliohen.

A uf dio bekannton Y orw lirfe gegen  Be- 
schickungsapparate goho ich n ich t ein. Ich be- 
merko nur, dafi z. B. die Boobachtungen dos 
H m . Kiippers an A usfuhrungen gem acht wurden, 
dio heuto ais veraltot bezeichnet w erden mUsson. 
Sie haben m it dem System  ebensow enig  etw as 
zu tun, w io  die Yorlaufig bei Drehrost-Gaserzou- 
gern noch sehr hiiufig yorkom m enden Briiche 
von Schnecken, Z ahnkranz, A ntrieb usw . ein 
Grund sind, dieses System  grundsatzlich zu ver- 
w erfen.

Ich glaube, dafi mir beziiglich der beiden in 
Frago stehenden Gaserzeugersystem o w eit um- 
fangreichere und m annigfaltigere Betriebsergeb- 
nisso zur V orfiigung stehen, ais Hrn. Kiippers.

So w on ig  ich don Drehrost-G aserzeuger grund- 
SEitzlich Yorworfe, ebenso sicher bin  ich iiber- 
zougt, dafi es w ogon der sehr hohen A nlagekosten, 
dor sehr sorgfiiltigen W artung und des hohen  
WassorYerbrauches einor sehr eingohonden Prii- 
fung bedarf, um fostzustellen, in w elchen  Fallen  
D rehrost-Gaserzeuger angebraeht und vor allem  
w i r t s c  h a f t  l i c h  sind. —

So w iinschonsw ert dorartige Y eroffentlichun- 
gen  sind, so sehr ist es zu bedauorn, dafi kaum  
irgendw elche praktischen Zahlen in donsolben 
bekannt gegeb en  w urden. Ich hoffe jedoch, bald 
G elegenheit zu haben, vergleichende Zahlon iiber 
b e i d e  System e m itteilen  zu konnen.

M u l h e i m  a. d. R u h r ,  im Septem ber 1908.

O. Wolff.

* Yergl. „Stahl und Eiseti“ 1908 Nr. 36 S. 1300.

Zu don M itteilungen dos Hrn. K u p p e r s , 
dafi or m it dom Morgan-Gaserzeuger befriedigende 
R esultate n ich t habe erzielen konnen, bemerko  
ich  folgondes: Ich habe in den letzten  T agen  
zusam m on m it unserem  Chef-Chem ikor, H erm
H. B e c k e r ,  noch einmal Vorsuche gem acht und  
folgonde Ergebnisse erhalten:

W a ss e r 
g e h a lt  
in  g  

f. d . cb m

Y e rg a su n g  
d es  G a s 

e rz e u g e r s  In 
24 S tu n d e n  

k g

15. September Y o r m .  . .  . 
nachm. . . .

27
30 |  12 400

16. n
nackm. . . .

31
34 J 12 750

17. n
nachm. . . .

36
38 J 13 450

18. * nachm. , . .
38
38 |  9 600*

19.
nachm. . . .

38
37 J. 13 860

Dor im  V orgleich zu friihor etw as hohere 
W assergohalt erkliirt sich w ohl daraus, dafi w ir  
je tz t eino viol foinoro Kohle Yerarbeiton. Aufier- 
dom hatto es in dor N acht vom  15. zum  16. d. M. 
stark geregnet. Dor Kohlensśiuregohalt dos Gases, 
der fortlaufend durch einen Adosapparat registriert 
wurdo, hiolt sich zw ischen 4 und 5 o/0. D ie Schlacke 
liofi sich le ich t entfernen.

Hrn. K iippers’ A nsicht, dafi os oin V orteil des 
Gaserzeugers m it periodischor B eschickung sei, 
den W assergehalt der Kohlo in kurzor Z eit zu 
Yerdurnpfen, wahrend er boi der kontinuierliohon  
B eschickung gleichm iifiig yordam pft werde, kann  
ich mich n ich t anschliefion. Es is t auch ein Irr- 
tum , w en n  er annim m t, dafi das Springon dor 
gufieisernen W asserabsehlufim iintel nur auf sto- 
rondo Schlackenbildungon zuriickzufiihron sei. 
Wird durch U nachtsam keit zu Yiel A sche aus 
dom Gaserzeuger genom m en, so sin k t das Fouer 
zu tiof herunter, und der Gufirand wird hoifi. 
Unsoro Morgan-Gasorzouger arbeiton w irtscliaft- 
lich. Das Gas ist g u t und dio A sche yollkom m en  
ausgebrannt.

Ich stim m o Hrn. Kiippers zu, w en n  er sagt, 
os gehore zu ihrem Betrieb oino grofioro Aui- 
m erksam keit und Geschieklichkeit, ais zu dom 
der R ostgaserzeuger, dafiir ist aber auch die Aus- 
nu tzung dor Brennstoffe eine w esen tlich  bessere.

H o r d ę ,  Septem ber 1908.
C. Jaeger.

* Dor Gaserzeuger stand kurze Zeit fiir die 
wocbentlich einmal stattfindende Reinigung des Gas- 
abzugrohres.
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Bericht uber in- und
D eutsche Patentanmeldungen. *

15. Oktober 1908. KI. 10a, J 9862. Beschickungs- 
yorrichtung fiir Koksofen. William John Jenkina, 
Ketford, England.

KI. 49o, M 33 876. Sclimiedehaminor zum A ub- 
fiihren eines ziehendcn Sclilages. Jakob Merk-Stiickel- 
berger und Johann Iluemayer, Frauenfold, Kt. Thur- 
gau, Schweiz; Prioritiit der Anmeldung in dor Schweiz.

KI. 49 f, C 15 943. Yerfahren zum Autogen- 
schweiBen yon Schienen, Tragorn, insbesondere Eiscn- 
hahnschienen. Chemische Fahrik Griesheim-Elektron, 
Frankfurt a. 5L

KI. 49h, A 14 668. Elektrisehe KettenschweiB- 
inaschine zum SchwciBon von Ketten aus U-formigen 
Kcttengliederhiilften. American Electric Chain Com
pany, Ńewark, New Jersey, Y. St. A.

19. Oktober 1908. KI. 7a, II 43 866. Ilebetisch 
fiir Walzwerke; Zus. zum Pat. 199 523. Otto Horn, 
Friedrich-Wilhelms-Hiitte, Sieg.

KI. 7b, A 15 047. Yorrichtung zum Abstiitzen 
dor Matrizc an Strangpressen. Wiland Astfalck, Tegel 
b. Berlin.

KI. 24c, B 48122. Gasorzcugungsofon mit senk- 
rechten Retorten oder Kammern. Christian Bolz, 
Budapest.

KI. 24 e, J 9899. Yorrichtung zum Trocknen, 
Entgasen und Yergasen von festem Brennstoff, bei der 
der letztere in einem oberhalb dos Yergasers liegen- 
den, fiichorartig durchbrochenen Schacht getrocknet 
und ontgast -wird. Asmus Jabs, Zurich.

KI. 31 b, L 26 104. Einstellvorrichtung fur den 
Schablonon- oder Modcllhaltor an Schablońonform- 
maschinen. H. Alban Ludwig, Cbemnitz, Fiirsten- 
straBe 21.

KI. 31 b, Sch 30 487. Yerbundformmaschine fiir 
die Herstellung von Formon fiir Hohlkorper. Oscar 
Scholch, Berlin, Amsterdamerstr. 21.

KI. 31 c, Sch 29 349. Yorrichtung zum Fcstlialten 
der GicBpfannen oder Tiegel an den Trageisen mit 
gegen den Tiegel fedornden Bugelsegmentcn. Kichard 
Schmidt, Magdeburg-N., Liibeckerstr. 96.

G e b r a u c h s m u s t e r e i n t r a g u n g e n .

19. Oktober 1908. KI. 7b, Nr. 352 904. Muffen- 
rohr mit verstiirkter Mufle. Deutsch-Oesterroichische 
Mannesmaunróhren-Werke, Dusseldorf.

KI. 24c, Nr. 353147. Kammergittersteiu fiir Re- 
generativofon. Albiu Ruppert ir., Dusseldorf, Bahn- 
straBe 65.

KI. 24 f, Nr. 352 782. Durch Diisen yerbosserter 
Sochskanthohlrost. Paul Greulich, Berlin, Franzstr. 2.

KI. 24 f, Nr. 353 099. Schwenkbare Stau- und 
Abstreichplatte furKettenrost-Feuerungen. PaulEngel- 
hardt, Berlinerstr. 87, und Hans Weise, Treskowstr. 14, 
Tegel.

D eutsche  Reichspatente.
KI. 24 e, Nr. 19703S, yom 7. Dezember 1906, 

zusatz zu Nr. 175 832; yergl. „Stahl und Eisen" 1907 
*'r. 35 S. 1264. D e u tsc h e  B a u k e-G a s  G e s e ll -  
sc^haft m. b. H. in  B e r l in .  Gaserzeugungsver-

i<ach dem Hauptpatent soli Generatorgas in der 
' eise erzeugt werden, daB in eine an sich zur Gene- 

fatorgaserzeugung ungeniigend hohe Brennstoffschicht

* Dio Anmeldungen liegon yon dem angegebenen 
fge an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
insicht und Einepruchserhobung im Patentamte zu

auslandische Patente.
kohlcnstofFhaltige Gaso oder Diimpfe, die mit Luft 
und oycntuell mit Wasserdampf gemischt sind, ein- 
geblasen werden.

Es hat sich herausgestellt, daB in bezug auf die 
Gleichmafiigkeit der Gaszusammeuaetzung, auf Teer- 
freiheit und hohe Ausbeute die besten Resultate dann 
erzielt werden, wenn man den Luftzutritt durch den 
Rost yollkommen yerhindert und das fiir don Betrieb 
notwendige gcsainte Luftąuantum in inniger Mischung 
mit den kohlenstofflialtigen Gasen oder Diimpfcn in 
den Genorator einfiihrt.

KI. 31 c, Nr. 104412, yom 8. Januar 1907. G e-  
w e r k sc h a ft  D e u tse h e r  K a iso r  in  H a m b o rn , 
Rhld. Presse zu r Erzeugung dichter llohlbloche durch 
Pressen in verjiingter Blockform iiber verjiingtem, 
gegen den beioeglichen Boden der Form verschieb- 
barem Dornę.

Die Erfindung bezieht sich auf eine PreBse zum 
Yerdichten yon Hohlblocken in der Gufiform mittels 
eines unteren PreBkolbens und eines oberen Gogen- 
druck- und AusstoBstempols und bezweckt, das Aus- 
stofien des Dornes nach boendeter Pressung moglichst 
rasch zu yerricbten.

Eb bedeutet « den oberen Teil der Blockform, 
b den gegossenen Błock, c den Dorn, d den ProB- 
kopf und e die obere Kolbenstango. Dieso besitzt 
eine Einachnurung f, dio yon einer zwciteiligen 
Klemmhulse g umfafit werden kann. In dieser 
Stellung wirkt die Kolbenstange e auf den PreBkopf d  
und damit auch ais Gegenhalter auf den Hohlblock b.

Wird hingegen die Kolbenstange e nach beendeter 
Pressung etwas angehoben und dio Klemmhulse ge- 
offnet, so wirkt der ernout niedergehonde Kolben nicht 
mehr auf den Błock, sondern nunmehr auf den Dorn c, 
den er aus dem Błock driickt.

Statt dieser Einrichtung kann dio obero Kolbcn- 
stange e auch holil ausgefiihrt und durch sie eine 
zweite, mit einem besonderen Druckzylinder yersehene 
Kolbenstange gefiihrt sein, die nach beendeter Pressung 
niedergeht und den Dorn ausdriickt.

Der Dorn c wird beim Giefien in einer unteren, 
durch den Riegel h bestimmten Stellung gehalten, 
wobei das untere Ende seiner Kolbenstange i  aus dem 
beweglichen Boden k herausragt. Geht nun der untere 
(nicht gezeichnete) Prefikolben hoch, so trifft er zu
nachst nur auf die Dornkolbenstange i und driickt bo 
yorliiufig nur den Dorn c in dem Błock hoch; dann 
erst geben beide Teile (Boden t und Dorn c) gemein- 
sam hoch und yerdichten den Błock. Der Riegel h 
kann nach Anlieben des Dornes c leicht herausgezogen 
worden und wird ao dem Dorn c bei Beinem spateren 
Ausdrucken ein Ilerabsinken in seine tiefsto Stellung 
ermuglicht.
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Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 862364. Id o is  R. W illia m s in  L o ra in , 

Ohio. GiefSeinrichtung.
Erfinder schlagt vor, den hiiufig beim GieBen yon 

Blocken in der GieBpfanno ilbrig bleibenden Rest yon 
FluBstabl in besondere GioBformen einzufiillen und so 
in eine Form zu bringen, in der or sich leicht wieder 
einschmelzen laBt. Der dio GieBpfanno a gewohnlichor 
Konstruktion tragende Wagen b kann auf dem Aus-

leger c mittels des liy- 
draulisclien Zylinders d 
sowohl iiber die Block- 
formen e ais auch iiber 
eineGieBrinne/' gefahren 
werden. Letztere ist auf 
einem Wagen g bo an- 
geordnet, daB sie mit 
ihrem oberen Ende in

4 dem Lager h drehbar 
ist und mit ihrem Aus- 

h guB iiber eine Reihe yon 
Formen gedreht werden 
kann, die in einer Platte i 
kreisbogenformig ange- 

braclit sind. Diese Formenplatte ist mittels zweier 
scitlicher Rollen k auf dem Wagengestell g drehbar ge- 
lagert. Bleibt nun nach dem Fiillen der Blockformen e 
in^der Pfanne a noch oin Rest Metali zuriick, so wird
die Pfanne iiber die Rinne f  gefahren und durch ent-
sprechondos Drehen der Rinne das Metali auf die 
Formen i  yerteilt. Diese konnen dann spater durch 
Kippen ontleert werden.

Nr. 868416. J a m es  W. D e e tr ic k  in Y o u n g s-  
t o wn ,  Ohio. Gcblase.mindleitung.

Die Erfindung soli die durch die Geblasemascbinen 
in den Leitungen heryorgerufenen Windstofie, die

haufig zu unangenehmen 
Erschiitterungen der Lei
tungen Yeranlassung ge
ben, unschiidlich machen. 
In dio Leitung ist ein 
senkrechtes weites Rohr a 
eingeschaltet, welches mit 
seinem unteren Endo auf 
dem Boden montiert ist. 
In dieBos miindet das yon 
der G ebliiBeinasehine kom- 
mende Wiudrohr b ein und 
reicht mit seiner Jliindung 
fast bis zum Bodon des 
Rohres a. Am oberen Ende 
ist die weitere Geblase- 
leitung angeschlossen. Die 

"Windstofio werden teils von dem festen Fundamont 
aufgenommen, teils auch durch den bedeutenden In
halt des Rohres a aufgehobon.

Nr. 874301. H a r r y  O. C h u t e  i n C l o y e l a n d ,  
Ohio. Stahlgewinnungsccrfahren.

Es handelt sich darnin, solche minderwertigen 
Eiscnerze auf ihren Eisengehalt zu yerarbeiten, die 
bei heiBem Hochofengang infolge ihres Silizium- 
gohaltes Bich nicht leicht im basischen Ofen ver- 
arbeiten lassen und boi kaltcm Hochofengang einen 
hohen Schwefelgehalt aufwoiscn. Bei moglichst 
hoiBem Ofengang wird aus diesem minderwertigen Erz, 
mangan- und phosphorhaltigon Huttenprodukten, die 
beide im Yerlaufe des Frischyerfahrens gewonnen 
werden, und so viel Kalk, dafi eine basische Schlacke 
entsteht, ein stark iiberhitztcs Roheisen erschmolzen, 
das fast frei yon Schwefel, hingegen reich an Silizium 
und Phosphor und praktisch mit Kohlenstoff gesattigt 
ist. Auf dieses iiberhitzte Roheisen wird bei seinem 
Austritt aus dem Hochofen und wahrend es durch 
oine zweckmaBig abgedeckto Rinno flieBt, Eisenoxyd

aufgegeben. Das yorhandeno Silizium wird dadurch 
untor groBer 'Warmeontwicklung sehr energisch yor- 
brannt, desgleichon daB yorhandene Mangan. Die 
entstehende Schlacke wird durch in die Rinno ein- 
gobaute Schlackenabscheiddr stetig abgeschioden und 
in don Hochofen zuriickgegeben.

Das nunmehr in der Hauptsache nur noch Kohlon- 
Btoff und Phosphor enthaltendo leichtfliissigo Eison 
wird in einen mit Regoneratiygasfeuorung yersohenen 
Herdofen oder dergl. geleitet, in dem es auf der 
notigen Temperatur erhalten wird und mit Eisenoxyd 
weiter behandelt werden kann.

Es wird dann nach Bedarf in einen basischen 
Herdofen abgelassen, in dem os in iiblicher Weise ent- 
kohlt und entphosphort und fertig gomaeht wird. Die 
fallende Schlacke kann gleichfalls in den Hochofen 
zuriickgegeben werden.

Nr. S71 932. J o h n M .  H a n s o n i n P i t t s b u r g ,  
Pa. Verfahren und Yorrichtung zum HSrten von 
Radkr&nzen.

Das Rad, dessen Laufkranz durch Abloschen go- 
hartet werden soli, wird gliihend in einen aus dem 
Oberteil a und dem Unterteil b bostohenden Behalter 
eingolegt, in dem die Radnahe und die Speichen des

d

Rades yon feuerfester Hassę c eingeschlosBen sind, 
wahrend die Lauffliiche in einer Ringkammer frei liegt, 
dio durch ein gelochtes Blech d in zwei Riiume ge
teilt sind. In den auBeren Teil wrird durch das Rohr e 
Kublfiiissigkeit eingefiihrt, die durch dio Locher 
deB Bleches d gegen den gliihenden Radkranz spritzt. 
Dampf und Fliissigkeit finden Austritt durch mehrere 
Oeffnungen f  uud g. Asbeststreifen li halten dio Kiihl- 
fiuBsigkoit von den inneren Teilen des Rados zuriick.

Nr. 878691. R o b e r t  C. T o t t e n  in P i t t s -  
b u r g ,  Pa. Hartgufi eisen.

Erfinder will gefunden haben, daB ein Zusatz 
yon Nickel zu GuBeisen fiir Schalen- oder IlartguB 
dessen Eigenschaften wesentlich zu yerbessern yer- 
mag. Nickel soli eine besondere Yerwandtschaft zu 
dem gebundenen Kohlenstoff des HartguBeisens haben. 
In geringen Mengen zugesetzt Boli es die besonderen 
Eigenschaften des HartguBeisens yormeliren, insbeson- 
dero die Hiirto und Delmbarkcit des Metalles. Es 
geniigt, wenn dem Eisen so viel Prozent Nickel zuge
setzt werden, ais esProzento angebundenomKohlcnstofl 
hat. In grofieren Mengen zugesetzt yermindert Nickel 
die Tiefe der Abschreckung des Hartgusses. Dies lBt 
von besonderem Nutzen bei der Yerwendung von 
Hartgufischrott, der bekanntlich bei seiner Wieder- 
yerwendung zu Hartgufi eine abnorme Tiefe der Ab- 
schreckung zeigt, brocklig und ohne wirkliche Hartę 
ist. Ein genugend hohor Nickelzusatz yerbessert 
diesen Schrott ganz wesentlich.

Nr. S8103(5. R o b e r t  C. T o t t e n  in P i t t s -  
b u r g ,  Pa. Hartgufieisen.

Statt des teuren Holzkohleneisens, welches sich 
infolge seines hohen Gchaltes an gebundenem Kohlen
stoff fiir Hart- oder Schalengufi eignet, soli Koks- 
roheisen genommen werden, dem durch Zusatz von 
Siliziumkarbid (K a rb o ru n d )  die c h a rak te ris tiseb e n  
Eigenschaften des Holzkohlenroheisens gegeben werden 
sollen. Hierzu sind etwa 5 bis 7 o/o Karborund notig- 
Das resultierende Eisen soli ein sehr feines Kom un 
groBe Festigkeit bositzon.
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Statistisches.
Ein- und Ausfuhr des D eutschen R eiches in den Monaten Januar-Septem ber 1908.

E in fu h r A u sfu h r

Eisonerze; eisen- oder manganhaltige GaBroinigungsmaBse; Konverterschlacken; 
ausgebrannter eisenhaltiger Schwefelkies (237 o)* ...........................................

t t

5 741 185 2 375 004
Manganerzo (237 h ) ....................................... ..................... ................................................... 258 399 1 599

Roheisen (7 7 7 ) ......................................................................................................................... 198 904 190 355
Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspfine usw. (843 a, 843b ) ......................
Rohren und Rohrenformstilcko aus nicht Bclimiedbarom GuB, Hahne, Yentile usw. 

(778a u. b, 779a u. b, 7 8 3 o ) ...........................................

108 204 117 168

1 641 47 096
Walzen aus nicht schmiedbarom GuB (780a u. b) . . . 440 9 100
Maschinenteile roh u. bearbeitet** aus nicht schmiedb. GuB (782a, 783a — d) 4 763 3 391
Sonstige EisenguBwaren roh und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rohschienen; Rohblocke ; Brammen; vorgewalzte B locke; Platinen; 

Knuppel; Tiegelstahl in Blocken (784).....................................................................

7 107 45 201

6 683 323 721
Schmiedbares Eisen in Stabon: Trilger ( J - .  I_l- und 1 1 -Eisen) (785a) 693 214 976
Eck- und “Winkeleisen, Kniestucko (785 b) ................................................................. 2 667 47 119
Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785c ) ..................................................... 2 631 46 525
Band-, Reifeisen (785 d ) .......................................................................................................
Anderes nicht geformteB Stabeisen; Eisen in Stiiben zum Um schraelzen (785e)

2 075 76 253
13 044 299 305

Grobbleche: rob, entzundert, gericbtet, drosfliert, gefirniBt (786 a) 13 448 153 195
Foinbleche: wie vor. (786 b u. c ) ....................................................................................... 3 916 83 060
Yerzinnte Bleche (788a)........................................................................................................ 25 198 182
Yerzinkto Bleche (788 b ) .................................................................................................... 13 12 849
Blecho: abgeschliffen, lackiert, poliert, gobriiunt u b w .  (787, 788 c) ..................
Wellblech; Dehn- (Streck)-, Riffel-, Waffel-, Warzeń; andere Bleche (789 a u. b, 790)

104 2 921
94 15 085

Draht, gewalzt oder gezogen (791 a-— c, 792 a — e ) ....................................... 4 993 258 077
Schlangonrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenformstilcko (793a u. b) 124 2 499
Andoro Rohren, gewalzt oder gezogen (794a u. b, 795a u. b ) .............................. 10 017 83 651
Eisenbahnschienen (796 a u. b ) ........................................................................................... 232 262 704
Eigenbahnschwellen, Eisenbahnlaschon und Unterlagsplatten (796 c u. d) . . 78 43 875
Eisonbahnachsen, -radeisen, -riider, -radsatze (7 9 7 )................................................... 478 59 829
Schmiedbarer GuB; Schmiedestiicke*** (798a—d, 799a—f ) ................................... 5 791 37 323
GeschoBBe, Kanonenrohre, Siigezahnkratzen u b w .  (799 g ) ........................................... 2 408 24 099
Briicken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ..................... 423 46 233
Anker, Ambosse, Schraubstocko, Brecheiaen, Hammer, Kloben und Rollon zu

Flaschenziigen; W^nden (806 a—c, 8 0 7 ) .................................................................
Landwirtschaftliche Gerate (808a u. b, 809, 810, 816a u. b ) ..................................

659 5 128
1 491 28 972

Werkzeuge (811a u. b, 812a u. b, 813a—e, 814a u. b, 815a—d, 836a) . 1 182 14 257
Eisenbahnlaschenschrauben, -keilo, Schwellenschrauben u b w .  (820 a ) ................. 52 7 000
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 824 a ) ............................................................. 471 8 396
Schrauben, Nieto usw. (820 b u. c, 825 e ) ...................................................................... 1 245 12 774
Achsen und Achsentoilo (822, 823 a u. b ) ........................................................................... 57 1 296
Wagenfedern (824b) ............................................................................................................ 88 753
Drahtaeile (825 a ) .................................................................................. 188 3 333
Andero Drahtwaren (825 b—d ) ........................................................................................... 463 24 673
Drahtatifto (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) .................................................................................. 1 749 57 991
Haus- und Kuchengerato (8281) u. c ) .............................. ............................................... 312 18 951
Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ........................................................................................................ 2 844 2 322
Feine Messer, feino Scheren usw. (836b u. c ) ............................................................. 77 2 666
Nah-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a—c) . . 134 2 072
Alle ubrigen Eisenwaren (816c u. d—819, 828a, 832—835, 836d u. e—840, 

8 4 2 ) ....................................... 1 613 33 638
EiBen und Eisenlegierungen, unvollstandig a n g em eld et............................................ — 623
Kessel- und Keaselschmiedearboiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ....................................... 1 102 20 904

Eisen und Eisenwaren in don Monaten Januar-September 1908 429 696 2 751 541
Maschinen „ „ „ „ „ „ 63 342 271 908

Summę 493 038 3 023 449

Januar-September 1907: Eisen und Eisenwaren . 600 063 2 569 880
M a sch in en ...................... 72 713 242 849

Summę 672 776 2 812 729

* Die in Klammern stehenden Ziffern bedeuten die Nummern des statistischen TVrarenverzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt.

*** Die A u s f u h r  an Schmiedestucken fiir Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefdhrt.
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Rokoisenerzeugung in den Yoroinigten Staaton.
Uober die Leistung der Koks- und Anthrazithoch- 

ofen der Yereinigten Staaton im S e p t e m b e r  1008, 
Yorglichen mit dem yorhergehenden Monate, gibt fol
gende Zusammenstellung AufachluB:

S e p te m b e r  1908 A u g u s t  1908 
t  t

I. Gesamt-Erzougung . . 1 441 702 1 381 588**
Arbeitstiigl. Erzeugung 48 057 44 567 **

* „The Iron Age“ 1908, 8. Oktober, S. 1018.
** EndgUltige Ziffer (vergl. „Stahl und Eisen" 1908 

Nr. 41 S. 1476).

S e p te m b e r  1903 A u g u s t 1908
t  t

II. Anteil der Stalilwerks-
gcaellschaften . . . .  948 450 911 405

Darunt. Ferromangan 
und Spiegeleisen . 9 081 15 171

A m  Am
1. O k to b f r  1908 1. S e p te m b e r  1908

III. Zahl der Hochofen . 393 393
Davon im Feuer . . 188 179

IV. Wochenleistungen der t t
Hochofen .................  343 332 318 122

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

(SchluB  v o n  S e ite  1555.)

A r t h u r  E. P r a t t  legt in einor ausfiihrlichen 
Arbeit iiber

dio zukiiuftigo Entw icklung des Mischers 
und des H onlfrisclnorfalirens

Beine Beobachtungen nieder uber die Bestrebungen 
modorner Botriobsweiso in Stahlwerken und schlieBt 
daran Yorschliige an, welche nach seinen Studien die 
logischo Folgę dieser Bestrebungen darstellen. —

Die Anwendung des Mischers erfolgt heuto yor- 
nehmlich zur Erreichung folgonder Zwecke: 1. um
ein TTmschmelzon znersparen; 2. um fortlaufend oinen 
Bestand an Eisen yon gleichmaBiger Zusammensetzung 
zu liaben; 3. um in Sonderfallen eine Entschwefelung 
durch Anwendung hochmanganhaitigon Eisens zu er- 
roichen; 4. in allen Fallen tritt zu der gleichformigen 
Beschaffenheit des Mischerinhaltos noch eino gewisso 
Roinigung des Bades hinzu, aber dieser Umstand ist 
ein mohr zufśilliger alB ein beabsichtigter Zweck dos 
Mischers. Man scheint sehr wenig gotan zu haben, 
um diese natiirliche reinigende "Wirkung des Mischers 
zu fordem.*

Im ersten Abschnitt seines Yortrages bespricht 
Pratt die E n t w i c k l u n g  d e s M i s c h e r y e r f a h r e n s ,  
auf die hier nur kurz eingegangen zu werden braucht. 
Dio ersten Mischer hatten nur einen beschriinkton 
Fassungsraum (Hordo 70 t, Edgar Thompson Works 
80 t), wiilirend man diesen in den letzton Jahren 
immer mehr yorgroBert hat, so daB heute Mischer 
yon 300 t aufwiirts ais dio gebriiuchlichsten gelten. 
Mit der Stoigorung des Inhaltes kamon gleichzeitig 
Aendorungon in konstruktiyer Richtung. Wahrend bei 
Mischorn aufwSrts yon 150 bis 200 t Inhalt dio Kon- 
yerterform in Anwendung gewesen war, erwiesen sich  
fiir groBero Mengen yon EiBen Mischer yon zylin- 
drischor Form, die auf Rollen golagert wurden, prak- 
tischer. Aus dieser zylindrisclien Form ontwickelte 
sich  dann mehr und mohr eino Mischerform, dio Bich 
der eines modernen kippbaren Martinofens uShert. 
Pratt streift dann noch kurz die wcitcren Modifika- 
tionen in der Mischerkonstruktion, z. B. die in E b b w 
V a l e  benutzte und dio von J. K e n n e d y  in Amerika 
mehrfach angewandte.

Eine weitero Entwicklung stellt dann die An
wendung der B e h e i z u n g  der Mischer dar. Der

* Yerfassor befindet sich in einem Irrtum, wenn 
er meint, die Moglichkeit des Ilaffiniorens des Roh- 
eisens in oinem ais kippbaren Martinofen gebauten 
Mischer, yon der in seinen Ausfiihrungon mehrfach 
dio llede ist, sei wenig bekannt oder angewandt. Nicht 
nur in zwoi englischen "Werken, sondom auch in 
deutschen und osterreichischen Betrieben wird das 
Yerfahren ausgefiihrt. Die Red.

Yortoil dieser Beheizung, die alle Formen yon der 
einfachen Oel- oder Gasdiise bis zur Anwendung yon 
Heizkopfen iihnlich denen an Martinofen durchlaufen 
hat, ist neben der Moglichkeit, einem Einfrieren 
des Bades yorzubeugon, der, daB mail dem Bado 
Roheisen und Sclirott direkt zufiihron und in dem- 
selben, wenn notig, niederschmelzen kann. Pratt er- 
wiilint in dieser Beziehung einen Mischer in Clairton, 
der mit dem Zweck, 20 o/0 Sclirott schmolzen zu konnen, 
entworfen wurdo. In eolchon Fiillen ist es abor iiblich, 
8onrohl das zur Heizung dionende Gas ais auch die 
Luft zu regenorieren. Generatorgas wird zur Heizung 
allgomein benutzt, die Anwendung yon Hochofongas 
iBt yorgeschlagon* worden, wiibrend in Amerika yiel- 
facli Naturgas gebraucht wird. Pratt weist ferner 
noch kurz hin auf den 750 t-Mischer in Ebbw Va!e,** 
der augenblicklich wohl der groBte der "Weit sei.*** 
Andere onglische Werke wieder, z. B. das modern 
eingerichteto Cargo F leet,f schoinen die konyerter- 
forinigen mittelgroBen Mischor zu bevorzugen.

Die Mischer wurden zunachst nur in Yerbindung 
mit Konverterbetrieben benutzt; erst seit dem Jahre 
1900 etwa begann man, mit fliissigom Einsatz bei 
Martinofen zu arbeiten, f f  und man hat in der Zwdschen- 
zeit dieses Arbeitsverfahren mehr ontwickelt. Heuto 
wird der Mischer in gleicher Weise fiir den Konyertor 
und Martinofen herangezogen.

Die Aehnlichkeit zwischen einem modernen ge- 
heizten Mischer und einem kippbaren Martinofen ist 
sehr groB, und es iBt iiberraschend, daB bei zwei so 
sehr ahnliclien „Oefen“ der eine Fertigstahl auBbringt, 
und der andere nur ais SammelgefiiB dient. Mankami 
fast behauptou, daB ein moderner Mischer tatsiichlich 
ein kippbarer Martinofen ist, don man zur Ansamm- 
lung (iiissigen Metalls benutzt.

* Die Heizung mit Hochofengas ist nicht nur yor- 
geschlagen, sie wird tatsiichlich schon auf mehreren 
Werken angewandt. Die Red.

** „Engineering“ 1905, 31. Miirz, Bd. 79 S. 407.
*** Diese Annahme yon P r a t t  i s t  nicht zutreffend. 

Ebbw Yalo hat allerdings einen heizbaren Mischer, 
der 750 t halten soli. Einem Besucher des genannten 
Werkes wurde jedoch im yorigen Jahre mitgeteilt, 
daB die hiichste Boscliickung 500 t betragen habe. 
Es ist wohl anzunehmen, daB in der Zwischonzeit sich 
nichts in dieser Beziehung geśindert hat. Es haben 
z. B. in Deutschland die R h e i n i s c h e n  S t a h l w e r k e  
einen allerdings ungeheizten Mischer von 750 t in Be
trieb, der t a t s a c h l i c h  jeden Sonntag gefiillt wird, 
der hochsto Einsatz betrug 790 t. Auf der Gu t e -  
h o f f n u n g s h i i t t e  ist ein Mischer im Bau, der so- 
gar rd. 900 t Roheisen fassen soli. Die Red.

f  „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 38 S. 1347 ff.
f t  „Journal of the Iron and Steel Iostitute“ 1900 

Bd. I S 22.
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Im zweiten Teile der Arbeit spricht Pratt yon der 
r e i n i g e n d e n  Wirkung des Mischers und fiihrt ais 
Beleg, besonders fur dio Entscliwefolung, hierfur die Er- 
gebni88e der Arbeiten von Ma s s e n e z *  und Knaf f**  
an, die in dieser Zeitsohrift yeroffentlicht wordon sind. 
In neueren Mischern konnen unter giinstigen Yerhfilt- 
nissen his zu 70 °/o und mohr des Scliwefels abge- 
schieden worden. So wird z. B. in einem gasgoheizten 
Miseher mit einom Eisen von ungefahr 0,8 °/o Mangan 
der Schwefel von durchschnittlich 0,14 °/o (einzelne 
Proben haben sogar 0,2 °/o Schwefel) auf 0,05 °/o 
heruntergebracht. Dies entspricht einer Entfernung yon 
64 °/o des vorliandenen Schwofels.

Das einzige andere Metalloid, das im Miseher in 
nennenswerter Weise beeinfluBt wird, ist das Silizium. 
Aber erst in neueren Mischern, dio mit oxydierender 
Flamme arbeiten, durfto Silizium in erheblicherem 
Umfange abgoschieden werden und einer Entfernung 
von etwa 3 5 o/0 oder mehr cntsprechen. Ed. W. 

' R i c h a r d a  *** hat in dieser Beziehung einigo zahlcn- 
miiliige Angaben vorofrontlicht.

In dem weiteren Abschnitt seiner Arbeit ont- 
wickelt Pratt seine Ansichton, wio dio Niitzlichkeit 
des Mischers in der Kicbtung einer o rh  o li t e n Re i -  
n i g u n g  des Bades orwoitert werden kann. Obwohl 
in einzelnen Fiillen heuto eine yiel groBero Roinigung 
im Miseher, ais os bei bisheriger Praxis der Fali war, 
stattfindet, so scheint doch, dali die damit verbundenen 
Yorteilo noch nicht allgomein bekannt sind. Es durfte 
sieli daher yerlohncn, dieser Frage oine eingehende 
Wiirdigung zuteil werdon zu lassen und zu zeigon, 
daB der Miseher neben einer „meclianischen“ Funktion 
(ala Sammol- und Mischapparat zur Erroichung gleich- 
lniiBiger Zusammensetzung) eine gloich wichtige „clie- 
misclie“ Funktion hat, namlich ais Ilaffinationsapparat 
die beste Zusammensetzuug des Metalls zur Umwand- 
lung in Stahl zu gewiihrleisten. Dio Zuknnft dos 
Mischers ist untrennbar mit dor des Ilordfrischyor- 
fahrens yerkniipft, in welchem er, wenn seine chemische 
Funktion Yiillig entwickelt wird, berufen ist, eino 
wichtige und uncntbehrliche Rollo zu spiolen.

Pratt will die weitergehendo Entfernung yon Yer- 
unreinigungon im Miseher dadurch erreichen, daB in 
demselben stets eino Decke von basischer oxydieren- 
der Schlacke gebalten wird, zu dor, wenn notig, Zu- 
siitze von lCalziumchlorid, FluBspat usw. zur ErhŚhung 
der Leichtflussigkeit gemacht werden konnen. Dio 
reinigendo Wirkung oinor B o lc lie n  Schlacke ist schon 
lange bekannt, aber es blieb B. T a l b o t  yorbehalten, 
ih r e  praktischo Anwendung im gewohnlichen Yerfahren 
zu zeigen. Das Talbotsche kontinuierlicho Yerfahren 
bedeutet in Beinen Ornndziigen dio Erzeugung yon 
Stahl im Miseher. Pratt befiirwortet die Anwendung 
dieser Grundziigo des Talbot-Yerfabrens auf dio go- 
wohnlichen Miseher, um regelmiifiig oin „Normal- 
Material" zu erhalten, welches dann weiter nach einem 
der bekannten Yorfahren zu behandeln wSre.

Da die durchschnittliche Zusammensetzung des 
Hochofeneisens in gewissem Grade abhiingt yon dem 
zur Umwandlung in Benutzung bofindliehen Stahl- 
erzeugung8verfahren, so wird zunachst die Wirkung 
der Mischerschlacke auf typisches Materiał fiir dio 
vier Hauptverfahren betrachtet.

1. B e s s e  m e r  Y e r f a h r e n .  Dio in Rede stehen- 
den Yorschlago sind praktisch wertlos fiir dieses 
j erfahren, da das Silizium, das fiir die Durchfiihrung 
dosselben notwendig ist, zuerst abgeschieden wurde.

* „Stahl und Eisen" 1891 Nr. 11 S. 945 bezw. 
10 S. 798, bezw. „Iron and Steel Institute" 1891 

Bd. II S. 76.
, ł  „Stahl und Eisen" 1896 Nr. 3 S. 100.

*** * Journal of the West of Scotland Iron and 
kteel Institute" Bd. YI 1896 bis 1899 S. 18.

2. S a u r e s  H e r d y e r f a h r o n .  Dio Entfernung 
eines UoberBchusses an Silizium im Miseher erschoint 
Y o rte ilhaft, wobei gleichzeitig die geringen Gehalte an 
Schwefel und Phosphor gemindert worden konnen. 
Dadurch wurdo daB Ilerdyerfahren abgekilrzt, weniger 
EiBen in die Schlacke gehen und das Erzeugnis 
schwefel- und pliosphorfroior werden.

3. T h o m a s  y e r f a h r e n .  Bei Behandlung hoch- 
phosphorhaltigen Materials im Miseher in der vor- 
gesebenen Weise kiinnten Silizium und ein Teil des 
Mangans und Schwefels abgoschieden werdon, ohne 
don Phosphor- und KohlcnstofFgehalt wesentlich zu 
beruhren, wodurch sich dio Blasozeit abkiirzen und 
der Zusatz an Kalk yerringern lieBe. Natiirlich 
durfto diese Yorroinigung nicht so weit gotrieben 
werden, daB dio Wunnoentwicklung dor Charge irgond- 
wio Gefalir liiuft. Durch Art und Menge dor Mischer
schlacke ware die Roinigung zu regulieron. Das Yer
fahren wiirde besonders da anzuwonden sein, wo es 
sich um hochsilizium- und phosphorhaltiges Materiał 
handolt, das fiir don gewohnlichen ThomasprozoB zu 
lioch siliziert ist.

4. B a s i s c h e s  I l e r d y e r f a h r e n .  Der Miseher 
boli fiir dieses Yerfahren dazu dienen, den Siliziutn- 
gebalt vollig, den groBten Teil Schwefel sowie Mangan 
und Phosphor zu entfernen, oline don Kohlenstolf- 
gohalt wosentlich zu veriindern. Es wiirde ein sehr 
giinstiges Materiał fiir das Martinverfahren sich ergeben, 
das damit in kiirzerer Zeit durcbgefiihrt werden konnte. 
Je mehr Phosphor boi der Yorausgehenden Reinigung 
im Miseher abgeschieden wird, um so lioherwertiger 
Stahl wiirde hergeetollt wrerden konnen.*

Es Boli also die Niitzlichkeit des Mischers da
durch erweitert werden, daB in ihm Bclion das Ma
teriał durch eine Yorroinigung geeignoter lur das 
nachfolgonde Fertigyerfahren gemacht werden soli. 
Diese Roinigung ist in bobom MaBo durch die Menge 
und die Qualitiit der Schlacke beeinfiuBbar. Da die 
Mischertemporatur verhaltnismaBig niedrig ist, bo 
wird der Kohlenstoffgehalt kaum geiiudert, bis dio 
anderen Metalloide praktisch entfornt sind, obwohl im 
allgemeinen nicht beabsiclitigt ist, das Yerfahren so 
weit zu treihon. Tn jodem Falle wird eino Abnahmo 
in den Metalloiden im Yerhaltnis zum Kohlenstoff er- 
folgen, was fiir das Herdofenverfahren immer nur er- 
wiinscht sein kann.

Pratt macht hier noch oinen Yorschlag beziiglieh 
Einsclialtcua eines Miscliers hinter die Konvorter zur 
Aufnahmo dea Y orgeblasenen Materials mehrerer Kon- 
yerter in einem Miseher, dor in diesem Fallo aber nur 
ais SammelgefaB dienen soli. Wir konnen diese An- 
regung ais nicht unmittelbar zur Sacho gehorig und 
Yon geringor praktischer Bedeutung iiborgehen.

An diose Betraehtungen schlicBt nun Pratt seine 
Anregungen fiir die zukunftige Gestaltung des Herd- 
friscliTerfahrens an zugleich mit Yorschlagen fiir ein 
noues StahlerzeugungsYerfahren. Yerfasser geht von 
der Feststellung aus, daB in dem gewohnlichen llerd- 
frischyorfahren drei Hauptperioden zu unteracheiden 
sind: 1. die Schmelzperiodo, 2. die bei niedriger Tem
peratur (exothcrniisclie Reaktion) yerlaufendo Abschei- 
dung eines Teiles der Metalloide noben einom ge-

* Diese Annahme ist nicht zutreffend. Eine Ent- 
phosphorung im Miseher ist nicht erwiinscht, sogar 
unwirtschaftlich, denn man stellt das Roheisen mug- 
liehst nicht mit einem hoheren Phosphorgehalt ber, 
ais fiir daa Thomas- oder baaische Herdfrischverfahren 
und fiir den Erhalt einer gutea phosphorsaurereichen 
Schlacke erforderlich ist. Im tibrigen macht das Ent- 
fernen des Phosphors, z. B. beim H o o sch-Verfahren, 
gar keine Schwierigkeit. Aus Mischereisen mit 1,8 °/“ P 
und minderwertigem Schrott erzeugt man dabei ein 
sehr gutes FluBeisen bezw. FluBstahl mit 0,015 °/oP-

Die Red.
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ringen Betrag yon Kohlenstoff, und 3. dio bei hoherer' 
Temperatur (endothermische Reaktion) sich abspielendo 
Poriode, in welcher der groBere Teil dos Koblen- 
stoffes und der Rest der ilbrigen Motalloide entfernt 
werden. In dem gowohniichen Verfahren, das in 
e in  om Ofen sich yollzioht, folgon sich diese drei 
Periodcn bezw. greifen so ineinander iiber, daB 
zwischen der zweiten und dritten 1’eriodo eino 
„Zwischenperiode" angonommon werden muB, in der 
betrachtliche Mengen an Kohlenstoff und  der iibrigen 
Jletalloide zusammen entfernt werden. Diose Zwischon- 
poriode, dio dazu, wie Yerfasaor niiher ausfiihrt, noch 
ais sehr unwirksam zu bezoichnen ist, nimmt den 
groBten Teil der Zeitdauer des ganzen Yerfahrens in 
Anspruch. Pratt will nun bei seinem Yerfahren zu- 
niichst diese „Zwischenperiode“ ausschalten. Nach 
seiner Ansicht wird das Yerfaliren schneller durcli- 
ftihrbur sein, wenn die yerschiedenen Arboitsporioden 
n e b e n e i  nand er  verlaufen, anstatt wio jetzt, hinter- 
einauder (in „Serien“, wie Pratt sich ausdriickt). Dio 
Yereinigung dieser beiden Grundsiitze (das Aus- 
oinanderhalten der oxothormischen und endothermi- 
scheu Reaktion und dio Durclifiihrung der drei Pe- 
rioden des Yerfahrens nebeneinander) nennt Pratt den 
Grundsatz der „SpezialiBierung". Dio praktische 
Ausfiihrung dieser YorschlSge ist nun so gedacht, 
daB drei Typen yon Oefen angewandt werden sollen:

1. Ein groBer, gasbeheizter Mischcr odor kipp- 
baror Jlartinofen, der „Frischer1' (Finer) genannt 
wird. In dieBem Apparat sollen sich die oben ais 
exothermi8ch bezoichneten Yorgango abspielen. Durch 
Anwendung einer geeigneten Schlacke, die nach Be
darf abgegossen bezw. ernouert wird, soli das in den 
Apparat eingofiillte Ilochofeuoisen (Kupolofeneisen 
usw.) teilweise yon seinem Gehalt an Silizium, Mangan, 
Schwefel und Phosphor befreit werden, oIbo yorge- 
fiischt werden, ohne den Kohlenstoffgehalt wesontlich 
zu andern.

2. Ein Ofen, „Schrottschmelzer" (Scrapper) be- 
zeichnet, von abnlicher Bauart wie der yorgenannte 
Apparat, in dem mit hoher Temperatur Schrott nieder- 
goBchinolzen wird, dor nach und nach zuzufuhren ist. 
Dieser Ofen dient also ais SammelgefiiB fiir hoch- 
erhitzten geschmolzenen Schrott.

8. Eine Reiho yon Oefen, „Fertigofen" (Finishers) 
genannt. In diesen, dio ais gewohnliche feBtBtehendo 
oder kippbare Herdofen gedaclit sind, Boli der Stahl 
fertiggemacht werden aus Chargon yorgefrischten Mc- 
talls (von Apparat unter 1) und fliissigen Schrotts 
(von Apparat untor 2).

Der Yorgang des Arbeitens ist bo gedacht: Eine 
Charge geschmolzenen Schrotts yom „Schrottscliinelzer" 
wird in einen der „Fertigofen" eingebracht. Oxyde 
und Kalk, womoglich in yorgewiirmtem Zustande, 
werden zugosetzt oder werden yor dem Einfiillen der 
Schrottcharge auf den Herd gebracht. Ein Satz 
Materiał aus dem „Frisclior" wird zugesetzt. Es wird 
dann eine hoftige Reaktion zwischen dem Kohlenstoff- 
gehalte des Frischermaterials und den geschmolzenen 
Óxyden eintreten, wobei der Kohlenstoff zusammen 
mit den geringen Gehalten an anderen Metalloiden 
schnell abgeschieden wird. Das Metallbad wird nun 
auf gewohnliche Weise durch die in Betracht kommen- 
don Zusatzo fortiggemacht und der Ofen dann abge
stochen. Es wurden sich also die drei Hauptperiodcn 
gleichzeitig uud unabhangig yoneinander yollziehen. 
Ferner wird dio hohe Temperatur, dio fiir eine wirk- 
same Kohlenstoffabscheidung wichtig ist, augenblick- 
lich erreicht durch das Yerfahren, Materiał yom 
„Frischer" mit dem hocherhitzten geschmolzenen 
Schrott zusammenzubringen.

Pratt empfiehlt dieses Yerfahren ais sehr zweck- 
miiBig da, wo reichlich Schrott zur Yerfu^ung 
stoht; er gibt aber anch fiir den Fali mangehider 
Schrottzufuhr zwei Wege zur Durchfiihrung des Yer

fahrens an; es muB diesorhalb auf dio Quelle yor- 
wieson werdon.

Es wiirdo zu weit fiihren, an dieser Stello auf 
dio Prattschen Ausfiihruugen iiber die seinem oben 
gekennzoichneten Yerfahren zugrunde liegenden Ideen 
nnher einzugehon. Wir miissen uns darauf beschriinkon, 
nachstehend dio Yorteilo zusammenzufassen, die Pratt 
selbst soinom Yerfahron zugostanden haben will:

1. Das Yerfahron ist ein kontinuierliclies.
2. Erhohtes Ausbringen wegen erhiihter Reduktion 

der Oxydo und Fehlens yon Oxydation durch Zutritt 
yon Luft.

3. Schnelles Arbeiten und erholitos Aushrinson 
dank der Durchfiihrung des Grundsatzes der „Speziali- 
siorung", des Gebrauches yon fliisBigom Eison und 
Schrott.

4. Bei Yerwendung hochpliosphorhaltigon Metalle 
wird die Schlacke des „Frisehers" wortyoller fura 
landwirtschaftliche Zwecke.

5. Niodrige Lohne, Ersparnis an Brennstoff, 
langore ITaltbarkoit der Oefen durch dio alleinige 
Anwendung yon fliissigem Metali und Schrott und 
unter Vermindorung der Abkuhlung des „Fertigofens" 
durch Beschickung mit kaltein Schrott.

0. Hochwertiger Stahl kann aus mindorwertigem 
Materiał hergestellt werden.

7. Gewohnlicho kleine feststehonde Martiniifen 
konnen ais Fertigofen benutzt werden, daher wordon 
keine groBen Pfannon oder starko Krano benotigt. 
Durch Anwendung kleiner Fertigofen, dio abwecliselnd 
abstechon, konnon den Walzworken hśiufig frisclie 
Błocko zugefuhrt werden.

8. Yorhandensein eines Yorrates an geschmolze- 
nom Schrott sowie teilweise gefrischtcn Mischer- 
materials. Kein Ofen braucht zu warten, wahrend 
bei einem andern der Hord geflickt oder die Chargo 
eben fertiggemacht wird. Das Ausarbeiten der Chargen 
hat man yiillig in dor nand.

9. Sobald dio Charge yollig ontkohlt ist, wird sio 
ganz abgestochen; man braucht nicht einen groBen 
Teil derselben im Ofen zuriickzuhalten zur Yermengung 
mit einer neuen Charge ungefrischten Materials.

10. Dio Temperaturverhiiltnisse in a lle n  Oefen sind 
gleichmaBige. Es tritt kein Wechsel oin zwischen 
Abkuhlung und Erhitzung mit sich daraus ergebendem 
Yerlust an Zeit und Brennstoff, sonst yeranlaBt durch 
die Yereinigung dor bei niederer und hoher Tempe
ratur yerlaufenden Reaktionen, Nioderscbmelzen yon 
Schrott usw. in e i n e m  Ofen. —

In einem funften Abschnitt bespricht Pratt die 
Thermochomio dos Herdfrischyerfahrens, um an Hand 
der gegebenen Gleichungen dio Wichtigkeit des yon 
ihm betouten Grundsatzes dor „Spezialisierung" dar- 
zutun, wonn ein Yerfahren von groBter Leistungs- 
fahigkoit erreicht werden soli. Ein naheres Eingehen 
auf diese Ablcitungen muB hier yersagt bleiben. Yer
fasser schlioBt diesen Abschnitt mit den Worten, daB 
,Spezialisierung“ (immer in dem oben gegebenen 
Sinne zu yerstehen) das alleinigo Heilmittel fiir alle 
die yerschiedenen Nachteile des gewohnlichen ATer- 
f a h re n s  sei, und daB in der Zoit der groBen A nlagen  
und Oefen nichts dayon abhalten konne, diesen Grund- 
aatz der „Spezialisierung“ auf das H e rd fr isc h y e rfa h re n  
in der allerniichsten Zukunft mit den besten Aus- 
sichten anzuwenden."

In einem kurzeń Anhange wurden dann noch 
einige der im Vortrage gezogonen Schlusso schau- 
bildlich orlautert. *

* Die Prattschen Yorschlage, auf die wir hier 
nur kurz eingehen konnten, sind in  manchen P u n k ten  
anfechibar. Sic beleuchten dio einscblagigen Vcr" 
haltnisse mehr yom theoretisclien ais p rak tisch en  
Standpunkte. Neu an  seinen Yorsclilagen ist yielleicht 
nur das Einschmelzen des Schrotts in  einem andern
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S he r a r d  Co wp e r - Co l o s  aus London beeprach 
(lLo H erstellung ron fertigen  E isenbleclien nnd 

R oliren In einem A rbeitsyorgang.
Den Gegenstand dieses Yortrages bildet lie Be- 

schreibung eines eloktrolytischen Verfahren8 zur Her
stellung von Rohren, zylindrischen GefaBen, Blechon 
und Drabt in einem oder zwei Arbeitsyorgiingen yom 
Roli- oder Abfalleisen aus bezw. unmittelbar aus don 
Erzen ohne Schmelzen, "Walzen und Ziehen. Man 
nimmt allgemein an, daB das Eisen wio auch dio iibrigen 
Metalle, die auf elektrolytischem Wego gereinigt wer
den, ganz frei yon Vcrunreinigungen sind. In der Tat 
kann das elektrolytischo Eison bei Anwendung beson-

Miacher uud dann das ZuaammengieCen von ltoheiaen 
aua dem oinen Mischer und Schrott aus dem andern 
Miacher auf ein Bad yon Schlacke und Erz in den 
Martinofen. Der wunde Punkt bei diesem Verfahren 
iat zunachst der, daB der zum Sclirottschmelzen be- 
notigto Mischer eine sohr hohe Temperatur haben 
muB, wenn der Schrott bo dunnflussig werden soli, 
daB er sich yon ihm aus in einen andern Ofen iiber- 
fiihren liiBt. Der „Schrottschmelzor11 wird daher yor- 
ausBichtlich — wenn diese hoho Temperatur iiberhaupt 
zu erreichen ist — sohr hoho Reparaturkosten er- 
fordern. Ferner wird der yon Pratt hervorgehobene 
Yorteil des geringeren Abbrandea an Schrott, der 
dadurch yerursacht wird, daB der Schrott boim 
EiiiBchmelzen in ein fliissiges Bad taucht und dahor 
nicht so sehr der oxydieronden Flammonwirkung 
ausgeeetzt ist, zum groBen Teil wieder dadurch auf- 
gehoben, daB dio groBe Oberflache des Schrottbades 
selbst stiindig von der oxydierenden Flamme be- 
strichen wird. Hiordurch kann unter Umstanden 
ein groBerer Abbrand entstehen, ais es bei dem 
normalen Schrotteinschmelzen im Martinofen der 
Fali ist. Eine wTeitere Folgę der standigen Eiuwir- 
kung der oxydierenden Flamme auf das Schrottbad 
wird yor allen Dingen auch die sein, daB dieBes 
frischen und schlieBlich zu einom yollkommen iibor- 
friachton Bad worden wird, was fiir dio Qualitiit des 
FortigerzeugnisseB nicht gerade yon Yorteil ist und 
ein Uoberfiihron des Materials in don Fertigofen noch 
mehr .erschwert.

Die Anlagekosten fiir oinon derartigen Stahl- 
prozeB werden sohr teuor soin. Um Roheisen nennens- 
wert raffinieren zu konnen, ist immerhin eino gowisao 
^eit notig. Ea ist anzunehmen, daB man in einem 
Miacher yon 150 t Faaaung nicht mehr ais 150 t 
Roheisen in 24 Stunden durchsetzen darf, wenn oine 
einigermaBen nennenswerte Raffination erroicht werden 
soli. Nimmt man eine tiigliche Erzeugung von 300 t 
an und einen Roheisonoinsatz yon 50 o/o, ao bonotigt 
Pratt demnach hierfiir einen Mischer zum Roheisen- 
Bchnielzon, einen Mischer zum Schrottschmelzen und 
mehrere Martinofen. AuBerdem braucht er aber, da 
diese Mischer doch zum Ilerdfiicken und kleineren 
und groBeren Reparaturon ab und zu entleert werden 
miisBen, mindestens jo oinen Mischer zur Resorye, so 
daB auBer den zum Fertigmachen der Chargen dienen- 
(lon Martinofen yier Mischer notwendig sein miissen, 
yon denen jeder ungefiihr das Doppolte koatet wie 
ein normaler 30- bis 40 t-Martinofen. Die Anlage 
ist also fiir die Erzeugungsmogliclikeit eino yiel zu 
teucre.

Dea ferneren ist nicht einzusehen, warum Pratt 
zum Fertigmachen der Chargen nur Martinofen mit 
Kloinem Fassungayormogen in Vorschlag bringt. Dnrch 
die hoheren Kosten an Schmelzeriiilinen, feuerfesten
- aterialien, Gas und dergl. wird sich der ProzeB bei 
Kleineren Oefen teurer stellen, ais eB bei groBeren 
j r Fali ist, bo daB der Yorteil der geringeren An- 
iigekoaten fiir leichtere Krano und dergl. bald auf- 

ifehoben Bein wird. Die Redaktion.

doror YorsichtsmaBregeln fast chomisch rein horge- 
stellt werden, allein auch dann noch wird sich, wenn 
man aus diesem Materiał dic Polo einer elektrischen 
Bogenlampe bildet und das Spektrum sorgfiiltig priift, 
dio Gegenwart sehr kleiner Mengen yon Yorunreini- 
gungen bomerkbar machen.

Einer der ersten, wenn nicht dor erste selbst, der 
Eisen eloktrolytisch hergestellt hat, war B o c k b u s h -  
ma n n  im Jahre 1846. Er Btellte eino Eisenplatte yon 
150 qmm uud 2 mm Dicke ber. Im Jahre 1857 zeigte 
Fouquieres auf der Pariser "Weltausstellung Proben 
seines Elektrolyteisens. A l f r e d  S mo e  bemerkt in sei
nem 1851 orschienenen Buche iiber Elektroinetallurgie: 
Dio Reduktion dos Eisens ist yom finanziollen Rtand- 
punkte aus bctrachtet dor ungiinstigste ProzeB auf 
dem ganzen Gobiete der Eloktromotalturgie, denn die- 
sos Metali hat im Yergleich mit anderen kaum irgend- 
welchen Wert. — Seit Alfred Smee diese Bemerkung 
gemacht hat, aind groBe Fortschritte zu yerzeichnen. 
Dio Koaton haben sich yon 1 ah f. d. Pfd. Eison auf 
‘/a d yermindert.

lin Jahre 1898 fuhrte der Vorfasser oino Rcibe 
yon Versuchen zur Herstellung yon Eiscuplattcn auf 
elektrolytischem Woge aus; u. a. stellte er auch solcho 
yon anaehnlichor Dicke, aber in so rohem Zuatand 
ber, daB sio umgeschmolzcn und gewalzt werden 
muBten; dabei erfolgte die Abachoidung dea EisenB 
so langaam, daB das Yerfahren unbrauchbar war. 
Erst im Jahre 1900 gelang os ihm, kleine Rohren 
darzustellen, dio er in seinem Vortrago auch yorzeigte. 
Ob8chon dic bo erziolten ErgebniBSO gegeniiber den 
bisher crreichten einen groBen Fortschritt bedeuteten, 
so hatto das Yerfahren selbst noch keinen prak
tischen Erfolg; erst im letzten Jahre gelang es, 
Bleeho und Rohren horzustellen, dio in ihrer Qualita.t 
dem Stahl gleich waren, und deren Oberflache keine 
weitere Jfaclibearbeitung durch Walzen oder Ziehon 
erforderto, wie dio gleichfalls auBgostellten Proben 
bewiesen.

Die Gewinnung des EiBens auf elektrolytischem 
Wego muB, wenn sie von okonomischer Bedeutung 
sein soli, folgende Bodingungen erfiillon:

Die Spannung zwischen den Klemmen dor Zelle 
muB gering, dio Stromdichte f. d. QuadratfuB dor 
Kathodonoberfliiche aber hoch sein, und das auage- 
schiedene Eisen muB oino solche Beschaffenheit haben, 
daB es fiir industrielle Zwecke ohne Umschmelzon zu 
yerwenden ist. Ein olektrolytischer ProzeB, der diese 
Bedingungen erfiillt, dttrfte imstande sein, mancho 
Zwoige der Eisenindustrie umzugestalten, indem er ea 
beispielsweise ormoglicht, diinne Eisenrohre und Bleche 
billig und ohne Kohlenyerbrauch darzustellen.

Das beschriebene Yerfahren besteht kurz darin, 
daB man Roheisen oder fein yerteiltes Eiaenerz in 
entaprechende GefaBe bringt, in welchen eine saure 
Loaung sich in Bewegung belindet, und zwar unter An
wendung eines unloslichen Anodenmaterials; man kann 
sich aber auch loslichor und unloslicher Auoden be- 
dienen. Daa rohe Eisen bezw. daa Eiaenerz wird in 
jodom Falle mit dom positiyen Pole dor Dynamo- 
maschine yerbunden; daa Eisen goht dabei in Losung 
und scheidet sich auf entsprechenden Walzen odor 
Platten, die je nach der Art dos erforderliclien Fertig- 
produktes entweder in Drehung befiudlich oder fest- 
stehend sind, ab. Guto Resultate wurden mit einem 
Erz erzielt, das folgende Zusaminenatollung hatte: 
Eisenoxyd 50,7 “/»> %> Phosphorsauro 1,51 %,
Tonerde 10 °/o und Kieselsiiure 16 “/»• diese
WeiBe konnen Bleche yon groBen Dimensionen her- 
gestellt werden; so konnte z. B. durch Anwendung 
einor Walze yon 8 FuB — 2,44 m Durchmesser eino 
Tafel yon 24 FuB =  7,32 m Lange und 5 bia 7 FuB 
=  1,5 bis 2,1 m Breite gewonnen werden. Will man 
eiserne Rohre herstellen, so yerwendet man Walzen, 
welcho einen etwas geringeren inneren Durchmesser
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ais dio fertigen llohro haben, und yersieht sio auf 
elektriBchem oder andorem Wege mit einom Bleiilber- 
zug; hierauf liiBt man sie in dem entspreehendem 
Apparate rotieren. Hat sich das Eisen in der erfor- 
derlichen Dicke abgesetzt, so wird die W ilze auf dio 
Sohmolztcmperatur des Bloies erhitzt, worauf sio sich 
leicht aus dem Rohr ziehen liiBt.

Dor Yortragonde machte ferner noch kurze An
gaben iiber dio yerwendeten Elektrolyten und gab 
zwei Analysen von eloktrolytiBch ausgeschiedenom 
Eisen an :

K o h le n s to f f  S iliz iu m  S c h w e fe l P h o s p h o r  M a n g a n  A rse n

% % % % %

r. 0,000 0,011 0,010 0,041 Spuren 0,004
II, 0,05 0,048 0,045 0,04 — 0,01

Den SchluB bildeten Mitteilungen iiber den EinfluB 
yon "W asserBtolf auf Eisen. Der Yortragonde unter- 
schoidot je nach dem Wassorstoffgehalt zwei ver- 
achiedene Arten von Elektrolyt-Eisen; dio wasserstoff- 
firmero Sorto ist weichor und silbergrau, wahrend das 
wassorstoifreicho Eisen bart und briichig ist. Das 
waaserstoffreichere Eisen ist sehr widerstandsfiihig 
gegen die Einwirkung von Sauren. Don SchluB des 
Yortrages bildete die Kostenborechnung einer An- 
lago, die jiihrlich 5000 t Elektrolyt-Eisen in der Form 
t o  u Rohren, Blech und Draht liefern soli. Die An
lagekosten belaufen sich auf 2113900 **; die Kosten 
fiir 1 t Fertigprodukt werden zu rund 105 ange- 
geben.

E. D. C a m p b e l l  sprach sodann iiber dio

K onstitution der K oliloiistoffstiilile.
In der Einleitung soines Yortrages bespricht der Yer
fasser dio augenblicklicho Auffassung iiber das Yer- 
lialten des Kohlenstoffes in Eisonkohlenstofflegierungon. 
Er gelangt dabei zu dem Schlusse, daB dio herrschende 
Theorie, welcho zwei odor auch drei allotropo Formen 
des Eisens annimmt, dagegen nur ein Karbid von der 
Formel Fe:iC, nicht imBtande ist, alle Erscheinungen 
in bofriedigender Weise zu losen. Eine vollkommene 
Theorie sucht der Yerfasser auf rein cheinischem 
Wege zu erhalten.

Dio vorliegenden Yersucho bestebon darin, daB 
Workzougstabl mit 1,17 °/o Kohlenstoff nach yerschie- 
denon tberinischen Behandlungen in geuau noutraler 
Eisensulfatlosung elektrolysiert wird. Eino erste 
Probo des Stahles bestand aus reinein Martensit, 
welcher durch Abschrecken eines Pliittcheng bei 
900° O. in Eiswasser erhalten worden war. Eine 
zweito Probo wies nur Troostit auf, dadurch erzeugt, 
daB das abgeschreckto Materiał wahrend 24 Stunden 
auf 350 0 C. angelaBsen wurde. Wahrend des Elektro- 
lysierens bildete Bich auf der Oberflache dor Stahl- 
pliittchen eino Schicht von Karbid, welehes unter 
ganz besonderen YorsichtsmaBrogeln ontfornt und 
ausgewaschen wurde. Die Yersucho ergaben dio Mog- 
lichkeit, auch von abgesehrecktem Stahl dio Gesamt- 
mengo des Kohlenstoffes in Form einer homogenon, 
karbidartigon Masse abzusclieiden. Im Falle des 
Martensits entspricht ihre Zusammensotzung etwa der 
ompirischen Formel CioFeu, im Falle dos Troostits 
( 'I'e2. Die Karbide wiesen in beiden Fallen erheb
liche Mengen von gobundenem Wasser auf, ferner 
noch gewisBe Mongen Mangan, Schwefel, Phosphor 
und Silizium.

Aus den Ergebnissen Boiner YerBuche gelangt 
der Yerfasser zu folgenden Theorien, welche er zur 
Erganzung der bestehenden yorschlagt: Zuerst nimmt 
er an, daB neben dor Yerbindung FesC noch weitere 
Eisenkarbide bestehen, welche man sich aus Kohlen- 
wasserstoffen bergeleitet denken kann, in welchen der 
Wasserstoff yollstandig durch Eisen ersetzt ist. Je 
nach dem bei der Losung abgescbiedenen Gase wurde 
man zu unterscheiden haben: Methokarbid, welches

boi Beiner Losung Methan liefert, Ethokarbid, wolcbes 
sich unter Aethylenbildung losen wiirdo, u. a. m. Eine 
weitere Theorie des YerfasBors besteht in der An- 
nahme, daB die yerschiedenen Eiscnkarbide sich bei 
ihrer Losung in Eisen iihnlich yorhalten w io  gewisse 
Salze in Wasser, welche Ilydratwasacr aufnehmen 
und dissoziieren konnen. Ilydratations- Bowie DisBO- 
ziationsgrad sind abhiingig von Temperatur und Kon- 
zentration. In iihnlicher Woise wnirden auch in fester 
Losung dio Karbido die Eigonschaft bositzen sowohl 
zu dissoziieren ais auch Eisenmolekiile aufzunebmen, 
beides Yorgango, w elche Ton Temperatur und Kon- 
zcntration beeinfluBt wurden.

Professor Dr. W i l l i a m  A r t h u r  B o n o  und 
Dr. R i c h a r d  Y e r n o n  W h e e l e r  besprachon

W oitero Untersucliungon ans dor P ra sls  
dor G aserzeuger

im AnschluB an ihre im yorigen Jahre gomaehten 
Mitteilungen „uber dio Anwendung yon Dampf im 
Betriebe der Gaserzeuger."*

In der yorjahrigen Voroffontlieliung war unter- 
sucht, welcben EinfluB es auf die Wirkung dor Gas
erzeuger hatte, wenn in diesen ein gesattigtes Dampf- 
lu ftgom isch  von 00, 05, 70, 75 und 80° C. Temperatur 
eingoblasen wurde, und es wurde festgeB tellt, daB 
nach der unteren Grenze diosor Temperaturen hin die 
Nutzwirkung dor Generatoren stiog. Untor 00" C. 
yermochto man dainals mit Riicksicht auf starkę 
Schlackenbildung nicht zu gehen, aber dio Vorbesse- 
rung des Effektes bei don Feststellungen nach dieser 
Grenze zu lieB eben doch dio Frago offen, ob nicht 
eino woitero Verinmderung der Temperatur dos Dampf- 
luftgemisches noch weitere Yorteile zur Folgo haben 
wiirdo. Diese Frage schien um so mohr yon Inter- 
esse, weil yon yerschiedenen Seiten gesagt wurde, 
daB oino so niedrigo Temperatur schon bei einer 
dauerndon durchschnittlichen Belastung der Geuora- 
toren mit ungefśihr s/4 ihrer Normalleistung unzweck- 
miiBig ware.

Yeranderte Botriobsyerhiiltnisse, bervorgerufen 
hauptsiichlich dadurch, daB einer dor beiden zu den 
friiheren Yersuclien benutzten Generatoren stillgesetzt 
werden muBte uud der iibrigbleibende mit stark 
wochsolnder und dabei zum Teil wosentlich hohorer 
LeiBtung beansprucht worden muBte, gabon nun Go- 
legenheit zu den neuen Untersucliungon vor allem 
mit geringeren Dampflufttemperaturen ais die friiheren. 
Wahrend die Generatoren bei den friiheren Yersuclien 
nur mit einer mittloren Boschickung zwischen.630 und 
840 kg Kohlo stiindlich beansprucht wurden, muBte 
jetzt der im Betrieb gebliobeno Generator tagsttber 
mit bis 1200 kg, nachts mit durchschnittlich 600 kg 
stiindlich betrieben werden. Dio llochstleistuug be
trug ungefiihr 43 °/0 mehr ais die normale und wurde 
trotzdom zu yoller Zufriodonheit dauernd, auch ohne 
zu sehr storende Schlackenbildung geleistet, wenn 
man mit einer schwiicheron Schichthohe des Brenn- 
stoffes, niimlich mit rund 1 m gegeniiber der friiher 
yerwendeten yon rund 2 m, arbeitete.

Dio Zusammensetzung der bei den neuen \er- 
suchen yerwendeten Kohlo war der der fruheren ziem- 
lic.h ahnlich. Der Gehalt an Kohlenstoff betrug 77,6 °/o, 
an Wasserstoff 5,35 o/o, an Asche 4,0 °/o, an Schwefel 
1,25 °/o. Der Heizwert war dem friiheren gleich.

Die gefundenon Zahlen bei Temperaturen des nut 
D a m p f gemischten Geblasewindes yon 45 bis 60 t .  
sind in nachfolgender, der yorjahrigen gleicheu Ta
belle zusammengestellt. Es sind auBerdem noch 
einige Yersuchszahlen bei einer D am pflu fc tem p era tu r 
yon 70" C. hinzugefiigt, um den Vergleich mit den 
friiheren Zahlen zu erloiclitern.

* „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 22 S. 787 ff.
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Icznyek

Temperatur d. zur Yer-
gasung dienenden ge-
Biittigten Dampfluft-
gemisches . . . 0 C. 45 50 55 60 70

Stiindl. Kohlenyerbrauch
im Generator:

wahrend d.Tagschichtkg 1170 1070 1120 1120 —
wahrend der Nacht-

schicht . . . .  kg 635 660 660 660 —
Stiindl. Kohlenyerbrauch

des Kessels fiir dio Ge-
blaseluft . . .  kg 33 33 33 33 _

Stiindl. Kohlenyerbrauch
f. d. Dampf in der Yer-
gaaungsluft . . kg

Totaler Kohlenstoffyer-
lust (in ABcho, Teer
und Rufi) . . .  °/° 7,3 7,9] 9,05 8,0 —

Mittlero Zusammensetzung.
K ohlensiiure.................. 2,35 2,5 4,4 5,1 9,25
K o h len o x y d .................. 31,6 30,6 28,1 27,3 20,85
AYasserstoff..................... 11,6 12,35 15,45 15,5 19,75
M e th a n .......................... 3,05 3,00 3,00 3,05 3,45
S tic k s to ir ...................... 51,40 51,55 49,05 49,05 46,70
Brennbaro Teile i. Gase 46,20 45,45 46,60 45,85 44,05
Iloizwort dos Gases in

WE....................oborer 1592 1578 1600 1580 1560
Heizwcrt des Gases in

WE............... untorer 1505 1490 1495 1478 1430
Gasmongo in cbm aua

einer Tonne Kohle . 3780 3750 3760 3820 —

Dampfmonge in kg zu-
gesetzt zu 1 kg ver-
gaster Kohle . . . . 0,2 0,21 0,325 0,454 —

Yom Dampf werdon im
Generator zugesetzt o/0 100 95 100 76 —

Gebliiseluft in cbm von
0° u. 760 mm Baro-
metorstand fiir 1 kg
K o h le .......................... 2,32 2,31 2,29 2,34 _

Yerhaltnisd.Sauerstoffes
d. Dampfos zum Sauer
stoff der Luft . . . 0,33 0,3 0,42 0,44 _

i  NutzoffektsyerlniltniB
oinschl. des Dampfes
fiir daa Geblase . . 0,73 0,718 0,7220,725 —

Aus diesen Tabellen geht nun hervor, daB selbst 
die stark Bchwankemle Belastung bei den untersuchien 
 ̂crhnltnissen einen wesentlichen Einflufi auf die Gaa- 

zuBammensetzung niclit auBiibt. Der Kohlensaure- 
gehalt sank bei Yerminderuug derDampfluftteinperatur 
von 00° auf 50°, von 5,1 auf 2 ,35o/0, der Wasser- 
stoirgelialt gleichzeitig von 15,5 auf 12,35 %, dagegen 
stieg der Kohlenoxydgehalt von 27,3 auf 30,6 o/o und 
orreichte damit eino Zahl, dio fur Generatorgas sehr 
hoch genannt werden mufi. Nach Moinung der unter- 
suchenden Herren ist es keine Erage, daB dieses mit 
bohem Kohlenoxydgehalt yerseliene Gas fur den 
Otcnbetrieb sehr geeignet ist. Dic Erfahrung hiitte 
sio gelehrt, dafi fiir dio Wirkung des Ofens der hohere 
Kohlenoxydgehalt giinstiger wiire, ais ein hohorer 
N\ asserstoffgehalt. Auch fiir Kraftzwecke diirfte das 
gleiche der Fali soin. Interessant erscheint die Tat- 
sacho, dafi der dor Gebltisoluft boigomischte Dampf 
bei remperaturen unter 60° sich vollkommen zersetzt. 
Mit Augnalime des Yersuches boi 55°, bei dom eine 
Unterbrechung durch zu Bruch gehende Roste yorkam, 
waren uberall 92,2 o/o dos ICohlonstoffos in permanentes 
Gas yerwandelt, 6 °/o desBelben erschietien im Teer, 
1)2 % waren Koksreste, Rufi und dergleichen. Der 
Unterschied gegeniiber den friiheren Ergebnissen bei

XLlY.ss

hoher Schichthoho des Generatora und bei den unteren 
der damals angewendoton Dampflufttemperaturon ist 
nicht bedoutend.

Der Nutzeffekt der Generatoron betrug boi all 
diesen neuen Yersuchon durchschnittlich 72 °/o, 
wahrend unter don friiheren Zahlenreihen hohere 
Nutzeffekto angegebon wurdon; abor der geringere 
Nut/effekt der neuen Vorsuche wird dadurch ausge- 
glichen, dafi eben boi der diinneron Schicht im
Generator eino wesentlich hohere Kohlenmengo ver- 
gast werdon konnte.

Dio Yorfaaser erwiihnen sodann, dafi es niclit
niitzlich sei, die Sattigungatemperatur tiefor ais
50° zu legen, os sprachen dafiir noch andero ais
thermische Grundo. Es wird auBerdem darauf hin- 
gewieBon, dafi man yielfach bei anderen Angaben 
Zahlen von 0,76 und 0,77 fiir die Nutzwirkuug yon 
Generatoron finde, daB abor meistons in diesen Zahlen 
der Kohlenyerbrauch fur den Gebl&sobetriob nicht mit 
oingerechnot soi, bo dafi alBO die obengenannten 72 0/0 
eine andoro Bedeutung haben ais diese. Es folgen 
zum SchluB Erwiigungen thooretischor Natur iiber dio 
chemischon Yorgiinge in Generatoron, besonders auch 
iiber dio Vorwondung yon Regeneratoren. Es wiirdo 
hier zu weit fiihren, auf diese Erwiigungen niiher ein- 
zugehen.

Zum Sclilufi bemorken dieY orfaB sor Bohr richtig, 
dafi ea wiinachenswert orBcheint, dafi dio therm ischen  
und chemiachon Yorgiinge in den Genoratoren yon 
einer hiiheren wiasenschaftlichen Grundlago aus be- 
handelt wurden, ala das bisber geschohen wiire, und 
daB dor Yorgang onglischer Korporationen, das fiir 
Kraftbetriebo boniitigte Gas w issenB chaftlich  genau 
zu untersuchen, auch fiir die Untersuchung der fiir 
Huttenzwccke aufzuwondonden Genoratorgaso zweck- 
miiBig erscheint, oine Tatsache, dor man nur bci- 
pflichten kann. J. K.

A l f r e d  II a r ri s o n (Warrington) und Ri c h a r d  
Y o r n o n  W h o e l o r  (Normanton) behandolten die

chem isclio K ontrolle des M artiuprozesses.
Die Yorfaaser gehen yon der Anaicht aus, dafi der 
Martinprozefi im wesentlichen ein chemisches Problem 
darstelle; sio wollon zeigen, in welcher Weise dor 
Chemiker den 1’rozoB kontrollieren und die dabei 
stattfindenden Roaktionen genau yorfolgen konne.

In einor liingeren Einleitung legton die Yerfasser 
zuerst ausfuhrlich ihre Ansiehten dar iiber die 
Stellung des Chemikers im lliittenbotrieb im allge
meinen uud seine Stellung zum Botriebsingeuieur im 
besonderen. Wahrend gowtihnlich in Eisen- und 
Stahlwerken dor Chemiker blofi ala Analytiker an- 
gesohen wird, mufi gegeniiber dieBor Auffassung be- 
tont werden, daB der Chemiker und der Analytiker 
zwei ganz yerschiedene Personen seien. Letzterer 
brauche lediglich dio Mothodon zu kennen, nach denen 
die yorschiedenen Korper hestinnnt werden; die 
wichtigste Aufgabe des Huttenchemikcrs dagegen, der 
natiirlich auch dio einzelnen analytischen Methoden 
genau kennen und mit der Leituug einea grofien 
Laboratoriums yertraut aein musso, bestiinde darin, 
dio gefundenen Zahlen zu intorpretieren und die bo 
gezogenen Schliisee in die Praxis uinzusetzen. Er 
soli also hauptBiichlich ala beratende Personliclikeit 
wirken und zu diesem Zwecke befugt sein, yom Be
triebe jede Information zu yerlangen und mit dem 
Betriebsleiter Hand in Hand zu arbeiten. Aub diesem 
Grunde bedauern die Verfasaer so sehr die auf den 
Stahlwerken yorherrścbende Tendenz, sich nur betretfa 
der Analyaenresultate an den Chemiker zu wenden 
und ihm auf diese Weise eine Stellung anzuweiaen, 
die der des Ingepiours subordinięrt jst. Sehr hiiufig 
ist der Ingenieur n icht imstande, dem Gang einer 
chemiachen Ueberlegung folgen zu konnen, trotzdem 
oft der Fali eintritt, dafi er nur aus rein chemiachen
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Grilndon beurteilen soli, ob ein bestimmtoB Verfahren 
in dor Praxis durchfiihrbar ist oder nicht.

Deshaib sind die Yerfasser der Ansicht, daB oin 
Cliemiker, der mit den Grundsiitzen der Metallurgio 
und der Technik oinigermaBen yertraut ist, fiir das 
Werk viol wcrtYoller ist ais ein łngenieur, der von 
der Chemio nur oberfłiiehliche ICenntnisse besitzt. 
Mit Rucksicht auf dio wichtigen Funktionon des 
Chemikers sollto dessen Stellung deshaib nach jeder 
Richtung hin der des Betriebsingenieurs Yollstiindig 
gleichberechtigt sein. Dio beston Erfolgo konnen nur 
orzielt worden, wenn beide mit gogenseitiger A chtung 
und gogonseitigem Yortrauen ais gloichwortige Pak- 
toren zusammenarbeiten.

Ais Beispiele, wie fiir den eigontiiclion Martin- 
prozeB fast nur chomischo Gesichtspunkte maBgebend 
sind, fiihren dio Yerfasser den Schwefel und Phosphor 
an. Die Einwirkung der Temperatur und der gleicli- 
zeitigen Abscheidung dos Kohlonstoffes auf das MaB 
der Phosphorabscheidung aus dem Bado ist eine noch 
nicht vollstiindig gelosto Aufgabe, dio aber auBor- 
ordentlich wichtig ist, besonders dort, wo man oinen 
hochgekohlten Stahl ersclimelzon will, ohne zuriick- 
zukohlen. Ferner ist die Entfernung des Schwefels 
heutzutage noch unzuverlas8ig, so dali man zu einom 
niodrigschwefolhaltigen Stahl oin niodriggeschwofoltcs 
Roheisen verwenden muB. Die Tatsache, daB bei 
dom TalbotprozoB groBe Mengen Schwefel wiih- 
rend der Reaktionsperiode entfernt werden, scheint 
darauf hinzudeuton, daB oine hohe Temperatur bei 
der Abscheidung oine groBe Rolle spielt. Der 
Schwefel kann auf zweierlei Weise entfernt werden, 
ontwoder durch direkte Oxydation zu schwofliger 
Siiure oder durch Uebergohon in die Schlacko ais 
Schwefelmangan. Da der Schwefel im Roheisen 
hauptsiichlicli ais Schwefelmangan enthalten ist, so 
hat dio letztere Art der Abscheidung die groBte Wahr- 
Bcbeinlichkeit fur sich. Hierfiir Bpricht auch die Tat- 
sache, daB eino bctrachtliche Schwofelabscheidung aus 
dem Bade nach dcm Zusatz ron Ferromangan eintritt, 
wio folgende Tabelle zeigt:
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a 0,045 | 0,028 0,017! 0,165 0,450 0,615 0,555 0,060
b 0,055 0,035 0,020 0,105 0,500 0,605 0,565 0,040
c 0,0C0 0,045 0,015) 0,185 0,400 0,585 0,535 0,050
d 0,055, 0,042

1
0,013: 0,170 0,400 0,570 0 ,5 2 5 0 ,0 4 5

Es folgon jotzt ais Grundlage fiir dio Unter
suchung des Martinprozesses die ais gut und genau 
bewiihrten Methoden zur Bestimmung der beim 
Schmelzen der Charge wichtigon Bestandteile; sio 
sollen keinen Anspruch darauf machen, etwas be- 
sondors Neues zu bieten (die Eggertzsche Kohlonstoff- 
bestimmung ist der Yollstiindigkeit halber hinzugefugt 
wordon), aber sie sind besonders zu dem Zweck modi- 
fiziert und ausgearbeitot wordon, um groBe Scbnellig- 
keit unbeschadet der Genauigkeit zu erzielen.

Dio Anzahl der im Laufo des Prozesses zur Ana
lyse genommenen Proben hangt von der Erfahrung 
und der Ansicht des Schmelzers ab. Die wichtigste 
Probe ist dio sogenannte „Schmelzprobe“, die vor 
dem Diinnwerden der Schlacko genommon wird; nacli- 
her braucht keine Probo mehr genommon zu werden, 
bis die Schlacko etwas steifer goworden ist und dio 
Yerbrennung des Kohlenstoffes ziemlich lebhaft vor 
sich geht; dann sollen ziemlich hiiufig Proben zur 
Analyse genommon werdon.

Die a u f  d e r  S c h m e l z b u h n e  selbst aus- 
gefulirten Analysen sind folgendo:

K o h l e n s t o f f .  Einigo kleine Abiinderungen 
von der Eggertzsclien Methode bezweckten, die Zeit

abzukiirzen, ohno die Genauigkeit zu beeintriichtigen.
0,2 g der Stahlprobe und die gleiche Menge eines Yer- 
gleichsstahloB mit ungofiihr gleichem Kohlenstoffgehalt 
werden in trockenen Reagenzglascrn eingewogen; bei 
Stahl mit iiber 0,40 °/0 Kohlenstoff geniigt von beiden 
eino Eir.wago von 0,1 g. Nach Hinzufiigcn von 4 ccm 
Salpetersaure 1,20 werden die Proben in ein Wasser- 
bad gestellt, bis der Stahl sich golost hat; darauf folgt 
Kochen iibor einer kleinen Flamme, bis die braunen 
Flockon von EiBenkarbid (?) in Losung gegangon sind. 
Nach dem Abkiihlen Uoberspiilen in Yergleichsrohren, 
die in 40 ccm graduiert sind. Die Yorgleichsprobe 
wird mit destilliertem Wasser auf ein Yielfaches des 
Kohlenstoffgehaltes verdiinnt und dann die Stahlprobe 
so weit Yordunnt, daB beide Proben, gegen einen 
weiBen Schirm gehalten, den gleichen Farbenton 
zeigen. Durch Diyision der hierzu erfordorlichen ccm 
durch don Yerdiinnungsgrad dor Yergleichsprobo er
gibt sich der Kohlenstoffgehalt. Der Yergloichestahl 
muB ebenfalls Siemens-Martin-Material sein und bei 
der Analyse in gleicher Weiso wie die Probe selbst 
behandolt werden.

S c h w e f e l .  2 g Bohrspiine werden in einon 
Erlenmoyorkolben Yon 300 ccm gebraelit, durch dessen 
doppelt durchbohrten Stopfon ein Sicherhoits-EinguB- 
trichter und ein Gagabloitungsrohr gefiilirt iat; letzteres 
t&ucht in ein schmales Becherglas, in welchom sieh 5 ccm 
einer eingeBtellten ammoniakalischen Kupforsulfat- 
losung befinden, die mit destilliertem Wasser bis 
zur Marko auf 50 ccm Yerdiinnt worden sind. Durch 
don Trichter werden 75 ccm heiBer Salzsiiuro 2 : 1 zuge- 
geben und nach Auflosen des Stahles zum Kochen 
orhitzt, tim dio letzten Resto von Schwefolwasserstoff 
auszutreiben. Da die uborgeliendcn Salzsauredampfo 
moglicherwoiso das in der Absorptionslosung ent- 
haltene Ammoniak noutralisiert haben konnten, wor
den noch 2 ccm konz. Ammoniak hinzugefiigt. Nach 
der lntensitat der blauen Farbę des ammoniakalischen 
Kupfersulfats und nach der Menge des gefiillten 
Kupfersulfids wird der Schwefelgehalt nun bestimnit. 
Die Kupferlosung wird in folgendor Weise hergostellt:
0,80 g reineB Elektrolytkupfer werden in konz. Schwefcl- 
siiuro bei Siedehitzc gelost und nach dem Abkiihlen 
mit yerduniitem Ammoniak auf 1 1 aufgefiillt. 5 ccm 
diesor Losung enthalton 0,004 g ICupfor, denen 0,002 g 
Schwefel entspriclit. 2 g Stalli mit 0,10 °/o Schwefel 
wurden also alles Kupfcr ausfiillen. Bei hoheren Ge
halten muB demnacli dio Konzentration der Kupfor- 
losung erlioht werden. Mit dio8cr Methode ist es 
schon nach kurzer Uobung moglich, den Schwefel
gehalt bis auf eine Genauigkeit von 0,005 o/o zu be- 
stimmen.* Die Methode, wio sio gowohnlich im 
Hauptlaboratorium ausgefiihrt wird (Absorption in 
ammoniakalischer Kadmiumchloridlosung und Titration 
mit eingestelltor Jodlosung mit Stiirke ais Indikator), 
oignet sich auch zum Gebrauch auf der Schmelzbuhne; 
doch ist wegen des weit hoheren Preises des Kadimum- 
chlorids gegoniiber Kupfersulfat letzteres vorzuziehen.

P h o sp h o r . Fiir diese wichtigste Bestimmung 
sind mehrere Methoden in Gebrauch; die am meiaten 
in Anwendung stehende (?) basiert auf dem Grad Jer 
Triibe, die nach Zusatz yoii Ammoniunimolybdat zur 
Stahllosung ont8teht; sie ist zuerBt durch M’Farlane 
eingefiihrt worden. Sie vcrliiuft folgendermaBen:
0,2 g der Stahlprobe und eines Yergleichstahls mit 
bekanntem Phosphorgehalt werden in 4 ccm einer 
Losung, die im Liter 400 g Ainmoniuninitrat und 400 ccm 
Salpetersaure 1,4 enthalt, golost, und iiber otfener 
Flamme erhitzt. Nach Zugabe von 4 ccm einer Losung,

* Die m it d ieser M ethode erzielte  Genauigkeit 
ist wohl anzuzweifeln, da durch die in den LOsungs- 
gaaen en thaltenen  Phosphorw asserstoffe m it dem 
Kupfersulfid auch noch phosphorlialtige Kupforver- 
bindungen ausfallen . Der Bearbeiter.
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die im Liter 100 g Ammoniumnitrat und 200 g Ammo- 
niummolybdat enthalt, wird zum Sieden erhitzt und stark 
geschiittelt. Nun wird unter jedeBmaligom Schiitteln 
mit Wasser so weit yerdiinnt, bis ein auf einem weiBen 
Schirm befmdlicher scliwarzer Fleck dnrcb die triibo 
Losung hindnrch gerade noch sichtbar ist, bierauf 
werden die Yolumina verglicbon.

Da die Yerfasser nach diesen Angaben oft un- 
richtige Zahlen erhielten, untersuchten sie dio Methode 
genauer und yersucliten besonders, dio Anwendung 
eines Yergleichsstahls zu eliminieren. Hierboi stollten 
sie fest:

1. Wenn der Kohlenstoffgehalt des Stahls ziemlich 
hoch ist, darf die Konzentration der Salpoter- 
saure nicht zu groB sein, weil sonst das Auflosen 
des Stahls Schwierigkeiten maeht.

2. Eine starko Konzentration dor Ammoniumnitrat- 
Losung bewirkt einen dichten Niederschlag, dessen 
Menge dem Phosphorgehalt nicht genau pro- 
portional ist.

3. Ammoniumnitrat-Losungen von geringerer Kon
zentration geben einen weniger dichten Nieder- 
schlag, der dem Phosphorgehalt genauer pro- 
portional ist.
Dio Anwendung einer verdiinnteren Losung hat 

den Nachteil, daB fur einen Stahl mit 0,075 o/o Phosphor 
nur eine Yerdiinnung von 10 ccm notig ist, und da 
schon 8 ccm Losungen erforderlich sind, um den 
Niederschlag zn bilden, so konnen auf diese Weise 
nur Phosphorgehalto uber 0,070 °/o bestimmt werden, 
und gerade die niedrigeren Gohalte yon 0,05 bis 0,07 °/o 
miissen am genauosten angegeben werden. Lifolge- 
dessen wurde von den Yerfassern dio Konzentration 
uer AmmoniumnitratlSsung erhiiht and nun aus einer 
Keihe von Probestalllen mit bekanntem Phosphor
gehalt eine Kurye konstruiert, in dereń System auf 
der Abszisse die Anzahl ccm, dio zur Yerdiinnung 
erforderlich waren, um den schwarzen Fleck noch 
gerade sehen zu konnen, und auf der Ordinate die
1 rozentgehalte an Phosphor aufgetragen wurden. Die 
•Hethode der Yerfasser ist folgende:

0,2 g Bohrspilne werden in 4 ccm einer Losung, die 
im Liter 370 ccm Salpetersaure und 370 g Ammonium
nitrat enthalt, aufgelost und darauf mit 4 ccm einor 
Losung yersetzt, die 100 g Ammoniummolybdat und 
125 g Ammoniumnitrat im Liter enthalt, worauf sofort 
der Niederschlag, ohno zu schiitteln, ausfallt. Die 
Losung wird nun genau oine Minuto lang iiber dem 
Bunsenbrenner erhitzt und in eine MeBrohre yon 1 Zoll 
Durchmesser iibergespiilt, die in 80 ccm graduiert 
ist. Darauf wird mit Wasser so weit yerdiinnt, bis 
der scliwarze Fleck durch die Losung hindurch noch 
genau gesohen werden kann. Der Fleck, dessen 
GroBe unwichtig ist, kann leicht durch Aufkleben 
eines kleinen runden Stiickes Glanzpapier auf dio 
Scheibe, die fur Kohlenstoff bestimmnngen bonutzt 
wird, angofertigt werden. Nach dem Yerdiinnon mit 
Wasser muB die Losung natiirlich immer stark ge- 
schiittelt werden, um die Triibe gleiclimaBig zu ver- 
teilen. Aus dera abgelesenen Yolumen ergibt sich 
nach dera Diagramm der Phosphorgehalt. Dio von 
den Yerfassern angefuhrten Beleganalysen stimmon mit 
der Gewichtsinethode sehr gut tiberoin.

M a n g a n .  0,2 g Probespane werden in einem 
Reagenzglas in 8 ccm Salpetersaure 1,2 geiost. Nach 
Abkiihlen wird die Losung mit 10 ccm einor '/looNormal- 
SilbernitratlÓBung und etwa 0,75 g Natriumpersulfat 
yersetzt, und das Glas dann genau drei Minuten lang 
in kochendes Wasser gestellt. Darauf wird dio Losung 
abgekiihlt und das gebildeto Permanganat mit einer 
Yioo Normal-Natriumarsenit-Losung titriert. Die 
Endreaktion ist sehr scliarf, und bei genauer Ein- 
haltung der Yorschriften falien die Resultate ganz 
genau auB. Nach diesen Methoden nimmt die Be- 
stimmung des Kohlenstoffs, Phosphors und Schwefels 
nur 10 bia 12 Minuten, mit dem Mangan fiinf Minuten 
mehr in Ansprucb.

Daa Laboratorium Boli auf der Schmelzbuhne 
moglichst nach der Mitte zu gelegen sein. In einem 
Grund- und AufriB geben die Yerfasser ein fur ein 
Martinwerk yon sechs bis acht Oefen bestimmtes 
Laboratorium wieder, d a s  a b e r  D ich ts Bemerkens-
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wortes zeigt. Dio Kosten dea QebiindeB solhst sollen 
etwa 440 hetragen; dio Ausriistung, einschl. Wago 
und Bohrmaschinc, wiirdo 400 bis 600 erfordern. 
Um eine genauo Yorstellung yon der Arbeits- 
weise der Martinanlage zu haben, halten ea dio Yer
fassor fiir niitig, nicht nur daa Gewicht dea Kinsatzes 
und da8 Auabringen an Stahlblocken featzuatcllen, 
sondern den wirklichen Metallgchalt der ganzen Charge 
und der Zusatzo der Rechnung zugrunde zu legen. 
So darf' das Roheisen nicht mit 100 “/o Eisen in Reeh- 
nung gefuhrt worden, sondern nur mit 90 °/°> da oa 
durchschnittlich etwa 8 °/° Fremdkorpor (3,00 o/0 C, 
1,00 °/o Si, 0,08 % S, 2,00 o/o P, 1,75 o/o Mn) enthalt 
und ferner fiir den anhaftenden Sand noch 2 o/0 ab- 
geroclmet werden miissen. Der wirkliche Eisengehalt 
cleB Schrottes hiingt ganz yon seinem Ursprung, von 
dem anhaftenden Rost und, wonn er vom Schlackcnloch 
des Ofens stammt, yon der Menge der eingeschloasenen 
Schlacke ab. Andororseits liefern dio im Laufo der 
Charge gegebonen Zusatzo boi Reduktion Eiaen, dessen 
Menge sich bei Zusatz von Walzenainter auf 75 o/0, 
von Erz auf etwa 55 o/0 beliiuft.

An zwei Beispielen zeigen nun dio Yerfasaer, in 
welchor Weise die einzelnen Posten zusammengestellt 
werden. Wonn der wirkliche Metallgchalt der Charge 
berechnot wordon ist, wird von diosem Zusatz der 
durch den Eiaonoxydgelialt der Schlacke entstandene 
Yerluat (berechnet aua dem Gewicht und dem Eisen
gehalt dor Schlacke) abgezogen; die Differenz gibt 
das wirkliche Gewicht des Abstichs, daa noch um dio 
Menge des GioBschrotta und dos Metalla, daa in 
Lochern des Ilcrdes zuruckbleibt oder beim Abstich 
yerspritzt, yormindert werden muB, um das Gewicht 
der gogossenen Błocko zu erhalten.

Ais Beispiel sei dio eino Zusammenstollung wieder- 
gogebon (sieho Seite 1595). Eine derartige Zusammen- 
stellung braucht nicht fur jedo Charge gemacht zu 
wordon, sondern nur in besonderon FSlleu; gowolmlich 
goniigt eine graphische Darstellung des wochontliclien 
Ausbringona eines jeden Ofena.

Boi don angefiihrton Beispielen wurden dio 
Analyaenresultate der Sclimelzproben graphisch in 
Kurven aufgezeichnet, aus denen dio allmiihliche Ab- 
nahme der einzelnen Korper sofort zu ersohon iat.

Die Yerfasaor fandon bei ihren Beispielen, daB 
daa Mangan weder so rasch noch so yollstiindig ent- 
fernt wird, wio man gewohnlich annimmt; bei einigon 
Chargon blieb noch 0 ,350/0 Mangan im Bado zuriiek, und 
in keinem Fali sank der Mangangehalt unter 0,12 °/o. 
Bemerkenswert war auch, daB der Schwefelgehalt in 
der nach dom Einschmelzen genommenen Probe hoher 
war, ais urspriinglich im Einsatz; diese hśiufiger auf- 
tretende Erscheinung ist einem Gehalt des Gases an 
Schwofelwasserstoff zuzuschreiben, aus welchem das 
Bad don Schwefel entweder durch direkto Beriihrung 
beim Einschmelzen oder nachher durch Yerrnittlung 
der Schlacke aufnimmt. Dr.-Ing. Philips.

Professor H e n r y  E. A r m s t r o n g  ging bei 
seinem Yortrag iiber die

w issonschaftliche K ontrolle des B rennstoff- 
Yorbranchs

yon dem gegenwiirtigon hohen Verbrauch an Holz, 
Kohle und fliissigem Brennstoff aua und wieś auf dio 
Notweudigkeit hin, in der gesamten Industrie, be
sondera abor im Eiaenhiittenwoson, in Zukunft liaus- 
hiilteriachor mit diesen erschopflichen Schatzen der 
Natur umzugohcn ais bisher. Nachdom der Redner 
sodann die ihm liicrfiir geeignet orscheinenden MaB- 
nahmen kurz angedeutet hatte, ging er auf die Be- 
sprechung der neucslcn Arbeiten yon H. B. D i s o n ,
H. B. B a k e r ,  sowie auf die Forachungen yon 
W. A. B o n o  und dessen Mitarbeitcrn auf diesem 
Sondergebiet nither ein. Zum SchluB macht Prolesaor 
Armstrong den etwas eigentumliohen Yorsclilag, dio 
englische Regierung solle yon jeder Tonne gefiirderter 
Kohlo einen Schilling, yon jeder aus England fiir 
1'remde Zwecke ausgefuhrton Tonne Steinkohlen aber 
einige Schillinge erhoben.

Bucherschau.
Deutscher Scliiffbau 1908. H erausgegeben aus 

Anlati iler ersten D eutsclien Scliiffbau - Aus- 
stellung in Berlin. C hefredakteur: Geheimer 
R egierungsrat P rofessor O s w a l d  F I  a m m ,  
Charlotteńburg. B erlin  (S W . 6 8 , Ziminer- 
strafie 9) 1 9 0 8 , Carl M arfels, A .-G . 3 jK>.

Dieses nach Inhalt und Form yorziiglich auage- 
atattete Werk will „erganzend in Wort und Bild der 
Deutschen Schiffbau-Ausstelluug Berlin 1908 zur Seite 
stohend in dauernd bleibender Form Entwicklung und 
Stand der Einzelgobieto deutschen Schiffbaues dom 
Lande yor Augen fiihren yon jener Warte aua, yon 
der das Jahr 1908 sio dom F achm ann erscheinen 
iaBt“. Der Inhalt des Werkes setzt sich auf folgen
den Einzelarbeiten zusammen: J. R u d l o f f ,  Dio Ent
wicklung des achwimmenden Materials der Deutschen 
Marinę; P. K r a i n  e r ,  Die Schiffskolbenmaachine, 
ihre modorne Konstruktion, iliro Aussichten fiir die 
Zukunft; II. S c h m i d t ,  Die Dampfturbine im Schiffs- 
betriebe; W a l t e r  M o n t z ,  Entwicklung und Stand 
dos Schiffskessel- und Schiffsmaschinenbaues in Deutsch
land; F. R o m b  e r g ,  Ueber Scbiffsgasmaschinen;
O. F l a m m ,  Der Hocliachulunterricht auf schiffbau- 
techniachen G ebieten; Fr i t z  L u r ma n u ,  Die deutsche 
Eiaon- und Stahlindustrie und der deutsche Scliiffbau; 
W. L a a s ,  Werftanlagen; C. Mi c h e n f e l d e r ,  Zur 
Kranscliau ' auf der Deutschen Schiffbau-Ausstelluug 
1908; F. M e y e r ,  Die deutsche Schiffbauindustrie; 
Dr.-Ing. M a t t h a e i ,  AUgemeiner Ueberblick iiber

dio fiir den Ilandelsschiffbau wichtigen Behorden uud 
Instituto; D r.-Ing. C. A r l d t ,  Elektrische Schiffś- 
anlagen; Fr. J a p p e ,  Schiffs-Ausstattung und -Aus- 
riistang.

Wir empfehlen unseren Fachgenossen warnistons 
die Lekturo dieses Buches, dessen Inhalt in knapper 
und doch eindringlicher Form ein Bild des heutigen 
Standes des deutschen Schiffbaues gibt.

S t i l l i c h ,  Dr.  O s k a r ,  D ozen t an der Hum- 
boldt-Akadem ie zu B erlin , und Ingenieur
H. S t e u d e l ,  A ssisten t an der K gl. Techn. 
Hochschule zu Charlotteńburg: Eisenhutte.
Eine M onographie. Mit 62 Abbildungen meist 
nach Aufnahmen von Max S teckel. Leipzig'i 
R. Y oigtliinders V erlag. 4 J6.

Indem wir heute nochmals auf dio friihorc Be- 
sprecliung des WerkeB * zuriiekkommon, bemerken 
wir auf Wunsch des einen der beiden Yerfasser, dea 
H rn . H . S t e u d e l ,  daB cr dem I. Toil „Yolkswirt- 
schaftlichea" der Monographie „Eisenhutte" giinziicu 
forngestanden habe. Dio Mitarbeit des Genannten 
an dem Werke betrifft ausschlieBlich den Teil H: 
„Abbildungen11, deren Erlauterung or ubernoinm en 
hatte. Wir stellen gerne fest, daB diese Erliiute- 
rungon durchaus sachkundig und in eingeliender l'orm  
behandelt sind. Dje Bedakłion.

* „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 35 S. 1262.
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Die Bergwerkc und Salinen des Oberbergamts- 
bezirks Dortmund im Jahre 1907. E ssen  (Ruhr) 
1908 , V erlag der Berg- undHuttenm ilnnischen  
Z eitschrift B(j|u ck au f“. 0 ,5 0  J L  

Das Biichloin enthiilt gonaue Angahen iiher die 
Forderung und Belegschaft der Steinkohlenzeehen, 
Eisenorz-, Zinkerz-, Bleierz-, Kupferorz- und Schwefel- 
kieagruben, sowio die Salzgewinnung und Belegschaft 
der Salinen des Oberbergamtsbezirkea Dortmund fiir 
die Jahre 1903 bis 1907, und zwar sowohl in Gesamt- 
uberaichten wie in Einzelzifłern dor verBchiedenen 
Betriobe, yerzeichnet aufierdem dio Ende Eebruar d. J. 
gultigon Beteiligungsziffern der Zechen des Rheinisch- 
Westfiiliselion Kohlen-Syndikatea, bringt ferner eine 
Mitgliederliste dos Bergbaulichen Yereins in Essen 
und gibt B ch lieB lich  noch ein alphabctisches Yerzeich- 
nis der Yorkommenden Namen. MaBgobend fiir die 
Reihenfolge der behandelten Zechen und Gosellschaften 
war dio Bergrovioreinteilung nach dem Stande des 
Jahres 1907. "Wir konnen das Heft wie bei seinem 
ersten Ersolioinen* bo auch in dor yorliegenden 
zweiten Ausgabe ais Nachschlagebuchlein bestens 
empfehlen.

Ferner sind dor Redaktion folgondo Werke zu- 
gegangen, deron Besprechung Yorbehalton bleibt:
Handbuch der Ingtnieurwissenscliaften in fiin f Teilen. 

F i ł n f t e r T e i l :  Dor Eisenbalinbau. Sechster Band: 
Betriebseinrichtungen. Erste Lieferung: Mittel zur 
Sichorung des Betricbes. (Bogon 1 bis 6.) Bearbeitet 
von S. S c b e i b n e r ,  horausgogeben von F. L o e w e ,  
K. Geb. Hofrat, Ord. Professor an dor Technischen 
Hochschule in MUnchon, und Dr. 11. Z i mm e r ma n n ,  
Wirki. Geb. Oborbaurat und vortr. Rat im Ministerium

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 17 S. 609.

der offentlichen Arbeiten in Berlin. Mit Abbildung
1 bis 106 im Text. Leipzig 1908, Wilhelm Engei- 
mann. 3,20 »<b.

Jagdordnting, Neue Preu/Sische, vom 15. Juli 1907 
nebBt Ausfiihrungsbestiinmungen. Amtlicbe Faasung. 
Berlin 1908, L. Schwarz & Comp.

Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten au f dem Ge
biete des Ingenieurwesens. Herausgegebon yom 
Y e r e i n  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e .  Heft 55. 
R i e p p o l ,  P a u l :  Yersuche iiber die Verwendung 
ton Tecrolon zum Betrieb dos Diesolmotors. — 
B o r t h ,  W .: Untersuchungen iibor den Yerbreu- 
nungsTorgang in der GaBinascliine. Berlin 1908, 
Julius Springer (in Kommission). 1 Ji.

Scheckgesetz fiir  das Deutsche Reich. Mit Erliiute- 
i-ungen YorBehen von Aug.  B erg m a n n . Leipzig-R., 
Yerlag der moderncn kaufmiinnisćlien Bibliothek 
(Yorm. Dr. jur. Ludwig Huborti), G. in. b. II. 
0,20 **.

S p e c k ,  Dr.-Tng. A r t u r ,  Rogierungabaumeiater: 
Beitrag zu r Geschichte und Theorie der Schwebe- 
falirbrUcken. (Fortschritto dor Ingeiiieurwisaen- 
Bchafton. Zweite Gruppo. 18. Heft.) Mit 36 Ab- 
biHlungen im Test. Leipzig 1908, Wilhelm Engel- 
mann. 1,60 .Jt.

Wechsclordnung, Neue, nebst Scheckgesetz und Post- 
scheckgesetz. Berlin (S., Dresdenorstr 80), L. Schwarz 
& Comp. 1

W o l b l i n g ,  P a u l ,  Magistratsrat: Der Akkordcertrag  
und der Tarifvertrag. Berlin 1908, J. Guttentag, 
G. m. b. n .

W u r r ,  fi., Hilfsbuch fiir  Maschinisten und Heizer. 
Ein Lehr- und Nachschlagebuch fiir jeden Borufs- 
genossen. Aus der Praxis fiir die Praxis. Ncu be
arbeitet yon Dipl.-Ing. II. Rup p r e c h t .  Dritte, giinz- 
licli umgearboitoto und vormehrte Auflage. Mit 
236 Textabbildungen. Leipzig 1908, Hachmoister 
& Thal. Geb. 3 ,Jt.

Nachrichten vom Eisenmarkte — Industrielle Rundschau.
Dio Lage dos R oheisengoschaftes. — Vom 

o n g l i a c h e n  Roheisenmarkte wird uns unter dem 
24. d. M. aus Middlesbrougli folgendes berichtet: 
GieBeroioiaen ist nach dem bis Mitto der Woche fort- 
gesetzten Preisriickgange wieder fester und richtet 
sich nach Warrantkursen. Untor Bh 49/— ist Nr. 3 
nicht yon irgend einor Hiitte orhaltlich. Diese For
derung yerstelit sich sowohl fiir NoYember ais auch 
fiir spatere Lieferungon bis zum Friihjahr. Nr. 1 
notiert sh 2/6 d holior. Hiimatit-Qualitaten bleiben 
gut behauptot mit sh 57/— fiir gleiche Mengen Nr. 1,
2 uud 3 fiir NoYombor, wiihrend fiir 1909 mindeatens 
sh 1/— mehr zu zahlen ist. Im allgemeinen ist das 
Geschaft selir still. Die Vorsehiffungen sind gering 
fiir diese Jahreszeit. Hiosige Warrants Nr. 3 worden 
zu sh 48/7 d lCasse geauclit; die Preisnotierungon 
sind fiir spfitero Terinine hoher. Die Warrantalager 
enthalten heute 89 014 tona, davon 87 979 tona 
G. M. B. Nr. 3.

Stalilwerks -Yorband, A k tiengesellschaft zu 
Dusseldorf, — In dor lo tzten HauptYeraam m lung 
desStahlw erks-Y erbandea, die am  22. ds. Mts. sta ttfand , 
wurdo iibor dio geBchiiftliche L age  Folgendes 
berich te t:

Die im Septemberberichte * erwiihnte Besserung 
des Absatzes in H a l b z e u g  hat bisher noch ange- 
nalten. Auf dem Auslandsmarkte hat die neulich 
gemeldote regero Kauflust wieder einem rubigeren 
Geschiifte Platz gemacht, wozu bauptsiichlieh die Auf
iosung des deutschen Roheiaen-Syndikates und die 
politischen Triibungon beitrugen. Ueber das Inlands-

* Yergl. „Stahl und Eiaen“ 1908 Nr. 41 S. 1481.

geschiift in E i g e n b a l i n  m a t e r i a ł  ist seit dem 
letzten Berichte wenig Neues zu molden. Dio Spezi- 
fikationen dor Staatsbahnen gehen dem aufgegebenen 
Bedarf .entsprechend ein. In Rillen- und Foldbalin- 
schionen ist das Geschiift aus den mehrfach orwiihnten 
Griinden ruhig. Auf dem Auslandsmarkto hielt aich 
der Auftragaeingang fiir Yignolschionen ungefahr auf 
derselben Hohe wie im August. Neuerdings macht 
sich der russische Wcttbowerb wieder bemerkbar. 
Wegon einer Anzahl neuer Geschiifte achweben 
Unterhandlungen. Das Rillen- und GrubenBchienen- 
GeBohiift yerliiuft ziemlich ruhig und wird durch die 
auBliindische Konkurrenz aebarf umstritten. Im In- 
lands-F o r m o i s on g e s c l i i i f  t herrscht nach wie vor 
Zuriickhaltung der Abnehmer, die bei dem bevor- 
stehenden Eintritt der Wintersaison nur die unbedingt 
notwondigen Mengen eindecken. Auf dom Auslands- 
markte ist an Stelle der neulich gemeldetcn kleinen 
Belebung wieder einige Zuriickhaltung im Geschiift 
eingetreten, da immer noch ein gowisses MiBtrauen 
uber die woitere Entwicklung der Marktlage besteht.

R liein isch-W estfiilisclies K ohlen-Syndikat zu 
Essen a. d. Ruhr. — łn der letzten Z e c h e n -  
b e s i t z e r - Y e r s a mi n l u n g ,  dio am 24. d. M. statt
fand, teilte der Yoraitzende mit, daB Punkt 1 der 
Tageaordnung Y e r ta g t werden musse, da die tags 
zuYor abgehaltene Zuaammenkunft der Hiittenzechen 
zur zweiten Lesung des Yertragsentwurfes iiber die 
Begronzung des umlagefreien SelbsYOrbrauches der 
Hiittenzechen ala auaaichtBloB hiitte abgebrochen wer
don miissen, weil der Lothringer lliitten-Aktienverein 
Aumetz-Friede eine Sonderstellung beansprucht habe, 
die mit den Grundlagen deB Yertragsentwurfes un-



159S Stahl und Eisen. Nachrichten vom Eisenmarkte — Industrielle liundschau. 28. Jahrg. Nr. 44.

yereinbar soi; man lioffe indessen, doch lioch zu einem 
befriedigonden AbscblusBO zu kommen. Zu Punkt 2 
der Tagesordnung wurden dio Botoiligungsantoile fiir 
NoYcmbor und Dezomber d. .T. in Kohlen auf 80 °/o, 
in Koka auf 60 °/o und in Briketts auf 82‘/2 °/° fea ‘̂ 
geaotzt. Aua dem weiterhin vom Yoratande eratattoten 
Yeraandborichte goben wir nachstehonde Ueberaicht 
wieder:

S e p te m b e r
1908

A u g u s t
1908

S ep t.
1907

a) K o h l e  u.
G e s a m t f ó r d c r u n g ......................... 'I 0  7072 7059 6558

{ §  G8G5 6895 6592
B c t c i l l g u o g .................................... f 2  6699 6696 6347
R e c h n u n g sm liB ig c r  A b sa tz  . . J £  5711 5776 5679
D a sse lb e  In % d e r  B e te il ig u n g 85,25 86,26 89,49
Z a h l d e r  A rb e its ta g e  . . . . 20 26 25
A rb eits tU g l. F o rd e ru n g  . . . |  ^  271990 271496 262307

„ G e s a m ta b s a tz  . . J c  264032 265188 263665
„ re c h n u n g s m . A b sa tz J ~  219653 224049 227173

b) K o k s .
\  -  1008150 1029423 1285883

A rb e its tU g lic h c r*  Y e rs a n d /  .5 33605 33207 42863

c) B r i k e t t s .
\  -  264287 271696 244790

A rb e its ta g l lc h c r  Y e r s a n d  . . /  * 10165 10450 9792

tember d. J. um 25,7 o/0 hoher ais in der Yergloichs- 
zeit dos Yerfloasonen Jahres. Im laufenden Monate 
ist eino woitero Yersclilechterung dea Abaatzea ein- 
getreten, indom in der lotzton Zeit die Abbo8tellungen 
in Kohlen und Briketts oinon groBeren Umfang an- 
genommen habon. Neben dem geringeren Bedarfe 
der Industrie aind auch in don Abrufen dor Eison- 
bahnverwaltungen und Schiffahrtagosellschaften infolge 
dea atarkeii \rerkehrsriickganges erheblicho Ausftille 
zu yerzeichnen. Das gleiche gilt von Gasanstalten. 
Auch dio Ablioferungen fiir dio yerachiedenon Lager, 
sowohl fur diejenigen am Oberrhoin wio dio dea GroiJ- 
und Kleinhandela und die yom Syndikate angolegten, 
konnen in soitherigor Weise nicht mehr fortgoaetzt 
werden, da dio Lager inzwischon fast angefiilit sind. 
Die Gestaitung des UmschlagBvorkehres in den Rhoin- 
Ruhrhiifen ergibt sich aus den nachfolgenden Zahlen. 
Es betrug:

1908 S e p te m b e r

n) d ie  B a h n -  
z u fu h r  n a c h  d e n  

D u isb u rg -R u h r-  
o r te r  H U fen 

t
. . 1 138 049

J a n u n r - S c p tc m b e r  8 665 341 
1907 S e p te m b e r  . . . 823 533

—  J a n u a r - S e p te m b e r  7 015 058

b) d ie  SchifTs- 
a b fu h r  v o n  d en  
g e n a n n te n  u n d  

d e n  Z ech en h U fcn  
t

1 274 357 
10 415G17 

949 423 
8 285 673

Wie dor Yorstand zu dieaen Ziffern noch ausfiihrto, 
hat das Syndikat dio yon dor Aktiengesellschaft Phoenis 
von den Zechen dor friiboren Bergwerksgesellacbaft 
Nordatorn bozogenen Mongen Kohlen, Koks und Bri
ketts in den Monaton Januar bis einschlieBlich August 
d. J. boim rechnungsmaBigen Absatz yerrechuet. Nach- 
dem daa Reichsgericht durch das bekamito Urtcii dem 
Phoenix das Recht zugesprochen hat, auch aua den 
Felderu der Nordatern-Zecben seinen Selbstyerbrauch 
umlagefroi und auBerhalb seiner Beteiiigungsziffern 
beim Rheinisch-Westfalischen Kolilen-Syndikate zu 
deckon, muBto eine Ruckvcrrechnung jener Mengen 
erfolgen, dio in den Yorstehcnd angegebenen Zahlen 
durchgefiihrt worden iat. — Die fortdauernd ungiin- 
Btige Geachiiftalage faat aiimtlicher einlieimiachon Er- 
werbazweigo, namentlich aber der Eisenindustrie, ist 
auch im Monat September d. J., wie die vorstehende 
Zusammenstellung erkonnen laBt, auf den Absatz doa 
Syndikatcs von nachteiligem Einflusse gowesen. Gegen 
das Ergebnis des Monats August d. J. liat arbeitatiig- 
lich der rechnungamSBige Absatz um 1,13 %, der Yer- 
sand fiir Rechnung dea Syndikates in Kohlen um 
1,14 % und in Briketts um 2,81 O/o abgenoinmen, wah
rend dor Koksveraand um 1,91 °/° gestiegen ist. 
Wegen Absatzmangela konuten die gelieferten Kohlen- 
und Brikettmengen in yollem Umfango nicht abgesetzt 
werden, 80 daB das Syndikat wiederum geniitigt war, 
groBere Mengen auf Lager zu nehmen. Der Abaatz- 
mangol bat sich auf faat aSmtliohe Kohlenaorten, ina- 
beaondoro aber auf Foinkohlcn und Briketts erstrockt. 
Im Vergleiche zum Monat September des Yorjahres 
iat allerdings im Berichtsmonat fiir Kohlen und Bri
ketts noch eine bedoutendc Steigerung doa Absatzes 
zu yerzeichnen, die sich arboitstiiglich fiir Kohlen auf 
6,53 °/o und fiir Briketts auf 3,7 o/o beliiuft. Dieaer 
Steigerung steht imles im Kokaabaatze eine Abnalimc 
von arbeitstiiglich 2S,72 °/o gegeniiber. Der schwache 
Kokayoraand hat ein betrachtlichos Anwachsen der 
auf den Zechen lagornden Kokabestiinde zur Folgo 
gehabt. Eine wesentliche Unteratiitzung ist dem Ab- 
aatzgeacbafte durch die giinstigon Schiffahrtsverhalt- 
nisse auf dem Rheine zuteil geworden, die die Yer- 
fraclitung groBercr Mengen nach dem Obcrrhein sowie 
nach Belgien und Holland ermoglichten. Die Schiffs- 
abfuhr stollte sich im September d. J. um 34,2 o/0 
und in den Monaten Januar bis einachlieBlich Sep-

Aus RuBlamls E isenindustrie. — Die russischen 
metallurgischen Unternohmungen wurden, wie wir dor 
„IC. Z.“ entnehmen, kiirzlich durch Rundschreibon be- 
nachrichtigt, daB die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  fiir  den  
Y e r k a u f  yon E i s e n o r z  „P rod aru d 11 ihre Tiitig- 
keit begonnen babo. In dieser Gesellschaft sind etwa 
80 o/0 der sudruasiaclien Eisenerzforderung syndiziert. 
Ihr Sitz ist Jekaterinoslaw.

BoYorzugnug lici m ischer Fabrikanten in Eng- 
land. — Ausfiihrungen in der „Tramway and Railway 
World “ * entnehmen wir, daB eine fiir das StraBen- 
bahnweaen Englands sehr wichtigo Behorde, das „Com- 
mitteo of the London County Council", seine friihor 
mit Griinden dor Sparsamkeit yerteidigto Gepfiogen- 
heit, Auftriigo aelbst dann an billigor anbietende aua- 
landische Wottbowerber zu yergeben, wenn dio 
heimischen Werko sio durchaus ebenso gut auszu- 
fiibren in der Lage waren, endgiiltig verlasaen hat. 
Man babo einsehen gelernt, daB es fiir dio britiacbeu 
Fabrikanten ao laugo unmoglich sei, mit dem Aus
lande hinsichtlich dor Preiso zu konkurrieren, ais 
mail an den in England iiblichen Lohnsiitzen fest- 
halte, zumal da man dereń Hohe im Inlande iiber- 
waclien konne, aber nicht dio Macht habe, in ahnlicher 
Woiao auf die aiialilndischen Arbeitgeber einzuwirken. 
Besonders augenblicklich, wo die Gewerbtatigkeit 
daniederliege und der Mangol an Beschaftigung zu- 
nobme, sei es nicht immer ein Beweia w irtsc h a f tlic b e r  
Klugheit, auf dem billigsten Markte zu kaufen. Die 
Zeitschrift, dio nobenbei bemerkt den friiheren Stand- 
punkt deB obengenannten Ausscliusses mit recht 
kraftigen Ausdriicken yorurteilt, glaubt, der neuerdings 
gefaBto BeschluB zeige, daB man gegeniiber den 
englischen Fabrikanten, wenn sio yom Auslande 
unterboten wiirden, sich nicht mehr lediglich auf die 
hergebrachten Schlagwiirter, wie Mangel an Unter- 
nehniungsgeist, Unwissenheit und Unfahigkeit, berufen 
wolle, sondern anerkonne, dafi aucb der Staat nicht 
von jedem Tadel freizusprechen sei. Man diirfe 
demnach hoffen, daB eino Politik einsetzen werde, die 
durch Aenderung des Zolltarifes den heimischen 
Fabrikanten und Arbeitern gunatigo Ausaichten eriiffne. 
lnzwischen aber konne man schon sofort etwaa 
erreichen, wenn die Ortsbehorden im ganzen Lande 
dem Beispiele Londona folgen und die britischen 
Lieferanten einigermaBen beyorzugen wurden.

A ktiengesellschaft C liristinenhiittezn Cliristinon- 
hiitte bei Meggen i. W estf. — Das Geschaftsjanr

* Auf die Y o l l e  Zahl der Mouatstage gerechnet. * 17. Oktober 1908.
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1907/08 yerlief, wie dom Berichto dos Yorstandes zu 
entnehmen iBt, sehr ungtinstig. Ais Hauptgrund dos 
unbefriedigonden Ergobnisses wird das standige MiB- 
yerhaltnis zwischen don Preisen fur die Erzeugnisse 
der Gesellschaft und denjenigen fiir Ilalbzeug und 
Kohlen angegoben. Am 1. Juli 1907 wurdo die Aus- 
fuhryergiitung aufgehobon, infolgedessen hatto dio 
Schwarzblecli-Yereinigung, doren Mitgliod die Gesell
schaft ist, don ganzen Yerlust an dem Auslauds- 
geschiifte selbst zu tragon. Dio Gowinn- und Yerlust- 
rechming zeigt auf der oinon Seito 26 143,18 -K> Yor
trag aus 1900/07, 41081,05 „ft Betriebsgewinn und 
1937,11 J t sonB tige Einnahmen, auf der andorn Seite 
87 509,39 JC Unkosten usw. und 15071,G7 Abscbrei- 
bungen, mithin yerbteibt oin Verlust yon 34 043,72 «fi.

A ktien-G esellschaft D iissoldorfor Eisonbahn- 
bedarf vorm. Carl Weyor & Co. zu Diissoldorf-Obor- 
bilk . — Nach dem Gesehiiftsborichtc fiir 1907/08 
waron die beiden Werke der Gesellschaft wahrend der 
Berichtszeit angostrengt bescbiiftigt. Dio Gesamtab- 
lieforung betrug 9 070 720,73 Jt gogen 8 079 242,70 
im Yorjahre. Um die erheblichen Melirleistungen der 
Werke zu ermoglichen, waren yersebiedene Neuanlagen 
notig. Die in der auBerordeutlichen General vorsamm- 
lung vom 1. Februar d. J. bescblossene Erhohung des 
Aktienkapitales um 900 000 wurde durcbgefiihrt und 
der hierbei crzielte UeborschuB yon 413 998,89 <.% dor 
Riicklage zugoschrieben. Der Auftragsbcstand, der 
zurZeitder Abfassung des yorigen Berichtes 8754 824 Ji 
betrug, belief sich dieses Mai auf 0 772 302 Ĥ. Die 
Gowinn- und Yorlustrecbnung zeigt boi 90 020,05 Ji 
Yortrag, 05 010,63 vft Zinseinnabmon, 13 054,50 
Mietertragen und 1 280 823,25 „fi BotriebsiiberschuB 
auf der cinon Seite und 331 721,40 „fi Unkosten, sowie 
97 268,68 „fi Abschreibungen auf dor anderen Seite 
einen Roinerlos yon 1 020 518,35 „fi. Yon diesem Be- 
trage sollen nach Abzug yon 72 149,85 Jt Tantiemen 
5000 Jt dor Fabrik-Krankenkasse, 40 000 „fi dem Unter- 
stutzungsbostando und 20 000 „H dem Arbeiter-Ponsions- 
fonds (łberwieeen, 792 000 J t alsDiyidendo (22 °/o) aus- 
geschuttet und 91 368,50 „fi auf neue Rechnung yor- 
getragon werden.

A ktiengesellschaft Rolandsliiitto, Woidenau- 
Siog. — Das Werk fand bis November 1907 leicht 
Abnehmer fiir seino Erzeugnisse, dann trat aber eine 
Stockung oin, die mit Beginn des Jahres 1908 ein noch 
nicht dagewesenes MaB erreichte und sich seitdem noch 
nicht Yerringert hat. Dio im zweiten Ilalbjahro 1907 
erzielten Preise licBen noch einen angemessenen 
Gewinn iibrig; da abor gleichzeitig die Roheisenpreiso 
mehr zuriickgingen ais die Rohmaterialienpreise, war 
fortan bei der stark eingeschriinkten Erzeugung ein 
gewinnbringendes Arbeiten nicht zu ermoglichen. Im 
Januar d. J, wurde dor Ofen der llaardter Iluttc ausgc- 
blasen und gleichzeitig ein Ofen der Rolandsliiitto, 
der seit 13 Jahren ununterbrochen im Feuer stand, 
gedanipft. Die Gesellschaft arbeitete seit Januar nur 
mit einem Ofen. Grube Gilberg, die im Berichtsjahre 
nur mit einem geringen Gowinno abschnitt, konnte 
eine Ausbeute nicht yerteilen. Die Gesellschaft crzielte 
unter EinschluB yon 28 303,86 J t Yortrag aus yoriger 
Rechnung einen Roherlos yon 147 170,59 „ft. Hieryon 
gehen fur Abschreibungen 34357,65 J t und fiir 
inntiemen an Yorstand und Aufsichtsrat 4572,07

ferner werden 67 500 „fi (5 o/o) Diyidende yerteilt, 
10000 „fi dem IIochofen-Erneuerungsfonds zugesebrie- 
oen und 30740,87 J i  auf neue Rechnung yorgetragen.

. A ktien-G esellscliaft W arsteiner Gruben- und 
Wutten-Worke zu W ars toin in W ostfalen. — Durch 
die Unsicherheit der Marktlago in der deutschen Eisen- 
nidustrie wurdo auch die Erzougung in einzelnen 
'abrikaten der Gesellschaft beeinfluBt. Trotzdem 

''aren die "Werke in befriedigender Weise beschaftigt.
iir Neuanschaffungen usw. wurden 112 419,01 Jt yer-

ausgabt. Dio Gewinn- und Vorlu8trechnung ergibt 
bei 44 493,22 tfi Yortrag und 78 719,01 „H Abscbrei- 
bungon einen Reingewinn von 219 914,14=.*. llier- 
von sollon 18 771,05 „H der Riicklage iiberwiosen, 
18 324,04 „H Tantiinien an Yorstand und Aufsichtsrat 
yergiitet, 116 000 ais Diyidende (8 o/0) yerteilt und 
endlich 66 819,01 Jt> auf neuo Rechnung yorgetragen 
werden.

Ernst ScliioC, W erkzougmascliinei] fabrik, 
A ktion-G esellscliaft in D iisseldorf. — Das Ge
schaftsjahr 1907/08 nahm einen giinstigen Yerlauf. 
Per Robgowinn betriigt 1 133 299,42 der Reinerliis 
nacli 203 695,57 Jt Abschreibungen und 140 000 Ji 
Kiickstellungen 489 603,85 „fi. Die Yerwaltung schiiigt 
vor, von diosem Betrago 330 000 (10 °/») a's Divi-
dende zu Yerteilen, 60 000 J(- der Riicklago zuzufiihren,
29 760,38 „ft an don Aufsichtsrat zu yorgiiten und den 
Rost yon 09 843,47 Ji sowio don yorjahrigen Yortrag 
yon 101445,50 Jt auf neuo Rechnung yorzutragon.

W estfiilische D rahtworke iu  Werno boi Langen- 
dreer. — Dor Bericht des Yorstandes liebt horyor, 
daB durch dio auBergewohnlich ungiinstige allgemeine 
Gescliiiftslago im Reehnungsjahre 1907/08 das Dralit- 
gcschaft ganz besonders schwer botroffen wurde. Dio 
Yerhandlungen beziiglich der Yerląngerung des Walz- 
drahtyerbandes hatten einen giinstigen Erfolg.* Wah- 
rend der Berichtszeit wurdon auf den Werken der 
Gesellschaft umfangreiche Um- und Neubauten fertig
gestellt und in Betrieb genommen. Trotz der vielen 
Feiorscliichtcn, die wegen Arbeitsmangels mit Aus- 
nabmo des Walzwerkes in fast allen Betrieben, be
sonders aber im Puddelwerke, eingelegt worden 
muBton, und trotz des groBen Riickganges der Yer- 
kaufspreisc gelang es infolge der Bctriobsyerbesse- 
rungen doch, einen * Jahresversand im Werto yon 
10008 717,05 (i. V. 10549810) zu orroichen. Der 
Auftragsbestand belief sich am 1. Juli d. J. auf 7313 t 
gegen 11010 t am gleichen Tage des Yorjabres. Die 
Arbeiterzahl betrug durchschnittlich 948 (881); an 
Lohnen wurden 1 408 439,82 (1 280 292,09) „ft gezahlt. 
Der Rohgewinn betriigt 759 704,85 Jt, der Reinerliis 
nach Abzug yon 388 399,23 fiir Handlungsunkoston, 
Steuern usw. und 179060,17 .H fiir Abschreibungen 
192 239,45 „fi, zu denen noch dor yorjShrige Yortrag 
in Hohe yon 196 933,25 -* hinzukommt. Nach dem 
Yorscblage des Yorstandes sollen 320 000 ais Diyi
dende (10 °/o) auegeschuttet, 25 249,35 J i fiir Gc- 
winnanteile und Belolmungen ausgeworfen und 
43 923,35 Jt auf neue Rechnung yorgetragen werden.

Societe Anouymo des Hauts-Fourneaux k  
Aciórios d’Athus zn Atlins (L usem burg). — Wie 
dor Yerwaltungsrat in der Ilauptyersammlung yom
14. Oktober berichtete, waren die beiden Hoehofen 
der Gesellschaft wahrend dos ganzen yorflossenen 
Geschiiftsjahres in ungestortom Betriebe un d  erzeugten 
in dieser Zeit zusammen 87 749 t Roheisen, yon denen 
56069 t auf ThomaBroheisen und 31 680 t auf Puddel- 
roheiB en  entfallen. Trotz der ungiinstigen allgemeinen 
wirtacliaftlichen Lago konnte ein befriedigendes Er- 
gobnis erzielt werden. Dor UeberschuB betragt nach 
Yerrechnung der laufenden Ausgaben fiir Roparaturen, 
allgemeine Unkosten, Boitriige zur Yersichorung der 
Arbeiter usw. und untor EinschluB des Gewinnyor- 
trages von 10 936,22 Fr. aus dem Yorjahre 631 245,94Fr. 
Aus diesem Betrage sollen 280000 Fr. (7°/o) Diyidende 
yerteilt, 65 920,35 Fr. Tantiomen an die Mitglieder 
des Yerwaltungsrates und der Direktion yergiitet,
20 000 -H fiir  die Stahlwerksanlage abgeschrieben, 
62 022 Fr. ais Riicklage fur AufachluBarbeiten bei 
den Gruben und 193 737,10 Fr. ais Riicklage fiir die 
Werksanlagen yerwendet und endlich 9566,19 Fr. auf 
neue Rechnung yorgetragen werden.

* Yorgl. „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 45 S. 1642.
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Yereins-Nachrichten.
Nordw estliche  G ruppe des V ereins  

deutscher E isen- und Stahlindustrieller.
P rotok o ll ilbor dio Y orstandssitzuii?  

vom 16. Oktober <1. J. im Parkhotol zn D iisseldorf.
Eingeladon war zu der Sitzung, die mit Riicksickt 

auf den Punkt 2 dor Tagesordnung in Gemoinsamkeit 
mit dem AusschuB des „Yereina zur Wahrung der gc- 
meinaamon wirtschaftlichen [ntoressen in Kheiuland 
und AVestfalcn“ stattfand, durch Rundscliroiben vom
6. d. M. Dio Tagesordnung war wio folgt festgesetzt:

1. Geschaftlicho Mitteilungen.
2. AYassergesetzentwurf.
3. Die Tarifierung yon Abfallschwofelsaure.
4. Sonst etwa vorliegende Angelegenheiten.

Anwesend waren die IIH.: Geheimrat ServaoB,
Finanzrat K 1U p f o 1, Baurat B o u k e n h o r g ,  Gene- 
ralsekretiir H. A. B u e e k ,  Geheimrat II. L u e g ,  
Keg.- und Baurat M at hi e s ,  Kommerzienrat 
C. R. P o o n s g e n ,  Kommerzienrat S p r i n g o r u m , 
Geheimrat AYc y l a n d ,  Kommerzienrat AYiet-  
h a u s ,  Kommerzienrat Z i e g l o r , Assessor Y i e l -  
h a b o r  (Gast), D r.-Ing. S e h r  od t or  (Gast), 
Dr. AY. B e u m e r.

Entschuldigt hatten sich die HII.: Ed. B o c k i n g ,
Geheimrat Go e c k e ,  (Jeneraldirektor F r i t z H a u -  
m a n n , Kommerzienrat K a m p ,  Geheimrat A. Ki r-  
d o r f ,  J. Ma s  s e n  o z,  Kommerzienrat D r.-Ing. 
E. Gu i l l  e a u m e.

Der Yorsitzcndo, lir. Geheimrat S e r v a e s ,  cr- 
ijffnet um 81/* Uhr die Yerhandlungen mit einem 
herzlichen Nacli ruf an den Yerewigten Koinmerzien- 
rąt L o u i s  B r i i g m a n n ,  dessen Andenken die An- 
wesenden durch Erlieben von den Sitzen eliren.

Zu 1 der Tagesordnung wird Kenntnis genommen 
von yerschiedenen Eingangen, u. a. yon dcm ablehnen- 
den BeBcheid, don dor Herr Minister der offentlichen 
Arbeiten in Sachon der Yollabladung der Giiterwagen 
erteilt hat. — Der Antrag der Duisburger Handels- 
kammer, denaturierten, fiir industrielle Zwecke be- 
stimmten Scbweinespeck wio bishor zum Zollsatz von
2 i  fiir den Doppelzentner hereinzulasson, soli zu- 
stehenden Ortes unterstiitzt werden. — Yon der Ein- 
ladnng dos Bergbaulichen Yereins zur Feier seiues 
50jiibrigon Bestehens am 21. November d. J. wird 
dankend Kenntnis genommen.

Zu 2 der Tagesordnung berichtet Dr. Be um er in 
eingehouder Weise iiber den W a s s e r g e s e t z e n t w u  rf 
und iiber die Beschliisse, die seitens dos von der Nord- 
westlichen Gruppe und dem Yerein zur Wahrung der 
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und AYostfalen gobildoten SouderausscliusseB gefaBt 
worden sind. Diesen Beschliissen, auf die demniichst 
in „Stahl und Eisen“ zuriickgekommen werden wird, 
tritt der Yorstand einstimmig boi.

Zu 3 der Tagesordnung, T a r i f i e r u n g  yon Ab-  
f a l l s c h w o f e l s a u r e ,  sollen zuniichst vreitero Er- 
hobungen in dio AVego geleitet werden.

Za 4 wird von den AT e r g u n a t i g u n g S Y e r t r a g e u  
betreffend Maschinen-Yersicherung Kenntnis gegeben, 
die. mit der „Kolnischen Unfall-Yersicherungs-Aktien- 
Gesellschaft“, Koln, der „Allianz“, Yersicberungs- 
Aktien-Gesellscliaft, Berlin W. 8, und der „Stuttgarter 
Mit- und Rackversicherung8-AktiengesellsehaftK, Stutt
gart, abgeachlossen worden sind.

SchluB der Sitzung 6‘/i Uhr.
gez. A. Servaes, gez. Dr. W. Beumer,

Konigl. Geh. Kommerzienrat. gcsch&fisf.SJilgHedd.Yorstandes.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Fllr tlio Y oreiiisbibliotliek sind ein gogan gen :

(D ic E ln s e n d e r  s in d  d u rc h  *  b e z e ic h n e t.)

Bericht iiber die X X V III . ordentliche H aupt-V er- 
samtnlung des Vereins* deutscher Fabriken feuer- 
fester Produkte. (25. TI. 1908.)

Yergl. „Stahl und Eisen" 190S Nr. 12 S. 412.
Bericht iiber die X  VI. Jahresversammlung des Ver- 

bandes* Deutscher Elektrotechniker. (Aus der „Elek- 
trotechnisclien Zeitschrift".)

B e r w e r t h * ,  Prof. Dr. F r i e d r i c h : Etwas iiber die
' Gestalt und Oberfliiche der Meteoriten. (Sonder- 

Abdruck.)
— Die Tracht der Meteoriten.
— Steel and Metenric Iron. (Aus „Journal of the 

Iron and Steel Instituto“.)
B o k e r * ,  II. E., Bergassessor (Friedrichsthal-Saar): 

Die Entwicklung der rheinischen Brauńkohlenindu- 
strie und ihre Bedeutung fiir  die Hansbrandver- 
sorgung des westlichen und sUdlichen Deutsclilands. 
(Aua „Gluckaufa.)

E n g i n e e r i n g  S t a n d a r d s  Commi t t e o * ,  London: 
Third Report on Work Accomplished.

Festschrift zu r ErSffnung des Neubaiies der Ilandels- 
liochschule * Coln. 26. 10. 07.

L a y a l * ,  Dr.-Lig. Le o :  Experimentelle]Untersuchung 
des Thomasprozesses.

Ńeues vom Loten. (Aus don „Yorhandlungen des Yer
eins zur Beforderung des GewerbfleiBes“.) [Gesell
schaft* m. b. II. ClaBen & Co., Berlin W. 30.]

P ay l o f f * ,  M. A.,  Professor (St. Petersburg): Samm-
lung von Zeichnungen betreffend das Martinverfaliren.
I. Lieferung: Martinofen. 2. A'uflago.

S o c i e t ć *  do 1’I n d u s tr ię  Mi ne ra l e :  Compte Rendu 
du Congres du Cinquantenaire, Saint-Etienne, 
l i —20 Juin 1908.

S p r i n z ,  Dr. Mo r i t z :  Sind Maschinen wesentliche 
Bestandteile einer Fabrik ? Inaug.-Diss. [Kiinig- 
licbe Uniyersitat* zu Greifswald.]

Scensk JSrnbruks och Hyttekalender 1904. Tredje 
Argiingen. [N. J. Gumports* Bokhandol, Goteborg.]

W a t t o y n e * ,  Y i c t o r : Courridres et La Boule. 
Examen de doux grands Explosions dc Poussioree. 
(Extrait des „Annales des Minca de Belgique“.)

Aeudornngon in  der M itgliedorlisto.
BShler, Dr.-Ing. Otto A., Diroktor der GuBstabl- 

fabrik, Kapfenberg, Steiermark.
Eckstein, Chas. G., Direktor, IlannoYer, Ferdinand- 

AVallbrechtstr. 28.
Kuhn, Ernst, Rue do Dublin 11, Briissel.
Mathieu, Gustav, Hutteningenieur, Konigshiitte O.-S.

N e u e  M i t g l i e d e r .
Baume, Franz, Betriebsingenieur, Trier, Góbonstr. C.
Crone, Regierungsrat a. D., Dusseldorf, Parkhotol.
Gurlitt, Werner, Ing., Chefkonstrukteur der Rom- 

bacher Hiittenwerke, Rombach in Lothr.
Luedtke, Paul, Ingenieur derFa. Siem ens& H alske, Akt.- 

Ges., Techn. Bureau, Essen a. d. R., M arkischestr. 38.
Petersen, Albert Sakjer, Ing., Clief der Societii Alb 

Forni e Fonderia, Portoyecchio di Piombino, Italien.
Pulvermacher, Emil, Ingenieur, Rombach in Lothr.
Schneider, Arthur, Ingenieur der Societii Tubi Mannes

mann, Dalmine-Bergamo, Italien.
Tataroff, Andreas, Ing., Hochofenchef der JurjoweKi- 

Huttenwerke, Jurjewski-Sawod, G ouy. Ekaterinoslaw .

A^erstorben:
Schilling, A lfred, Huttendirektor a. D., Duisburg.


