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Ueber die neuere Entwicklung der Kokerei nach Bauart der Oefen 
und Ausbildung des mechanischen Betriebes.*

V on P ro fesso r F r .  H e r b s t  in  A achen .

I—<s liegt im  W esen  des K o k ere ib e trieb es, daB e r, iib er d ie  in  e rs te r  L in ie  m i t  ih m  b esch a ftig ten  F ach - 
■*~~t kreise h in au sg re ifen d , au ch  d a s  In te re sse  a n d re r  F a c h g n ip p e n  a u f  sich  z ieh t. Schon vo n  je h e r  
w ar es auB er dem  b e i d e r  K okere i a is  bei d e r  V eredelung  se in er E rzeugn isse  in  e rs te r  L in ie  b e te ilig ten  
B ergm ann d e r  H iit te n m a n n , d e r  d en  Y e rh a ltn issen , u n te r  denen  ein fiir  ih n  so w ertv o lle r u n d  d u reh  
sein V erhalten  den  H iit te n b e tr ie b  so seh r bee in flu ssender B ren n sto ff h e rg es te llt w u rde , se ine  besondere  
A ufm erksam keit z u w a n d te  u n d  den  K o k ere ib e trieb  v ie lfach  zum  B e s ta n d te il se iner e igenen  W erk e  
m achte. D ariib e r h in a u s  w u rd e  d an n  du rc li d ie  fo r tsch re iten d e  V erw ertu n g  d e r  N ebenerzeugn isse  
auch der C hem iker h ie r in  e rheb lichem  MaBe zum  M itb e te ilig ten , u n d  in den  le tz te n  J a h re n  is t  es 
schlieBlich d e r  F o r ts c h r i t t  im  B au  u n d  B e tr ie b  v o n  G asm o to ren  fiir K oksofengas u n d  d ie  w achsende 
Y erwendung d ieses G ases fiir B e leu ch tu n g , H eizu n g  u n d  K ra fte rzeu g u n g  in  S ta d te n  gew esen, w o
durch auch  d ie  A u fm erk sam k e it des M asch inenbaues u n d  d e r  V o lk sw irtsch a ft sow ie d ie jen ige  
stad tischer Ver%valtungen m eh r u n d  m e h r a u f  d iesen  Zw eig d e r  B e rg b au te ch n ik  h in g e len k t w o rd en  is t.

D ieser s te ts  gew achsenen  B ed eu tu n g  des K o kere ibe triebes e n ts p ric h t seine s ta rk ę  E n tw ick lu n g  
in den le tz ten  zehn  J a h re n : n ic h t n u r  sind  im  B au  u n d  B e trieb  d e r  O efen groBe Y erbesserungen  zu  
verzeichnen, n ic h t n u r  h a t  d ie  K o kserzeugung  ab so lu t sow ohl w ie verh a ltn ism aB ig  s ta rk  zugenom m en , 
sondem es sind  auch  d ie  O fen b au a rten  m an n ig fa ltig e r gew orden , indem  d e r  K o k s tech n ik e r sich  d e r 
V ielheit d e r be i d e r  K okere i an g e s tre b te n  H au p tzw eck e  du rc li eine en tsp rech en d e  Y ie lhe it d e r 
B auarten  an żu p assen  g e su ch t h a t.

Im  folgenden h a n d e lt es sich  um  d ie  B e leu ch tu n g  d ieser techn ischen  E n tw ick lu n g  im  einzelnen. 
Jedoch konnen  d ie  ih r  zu g ru n d e  liegenden  B ediirfn isse  u n d  A nfo rderungen  n ach  den  oben an g ed eu te ten  
R ichtungen. dab e i n ic h t vó llig  auB er a c h t gelassen w erden .

D er S to ff  g lied e rt sich , w ie au ch  im T h e m a  an g e d e u te t iś t, in  zw ei groBe A b sch n itte , d ie  k u rz  
ais „O fen b au "  e inerse its  u n d  ,,O fen b e trieb “ an d e rse its  zu  k en n ze ich n en  sind . E in e rse its  m uB  
also d e r B esp rechung  d e r  O efen se lb s t n ach  d e r  A n o rd n u n g  ih re r  H eizziige u n d  iib e rh a u p t n a c h  
ihirer ganzen B auw eise ein  A b sc h n itt gew idm et w erden . S o d an n  h a n d e lt es sich u m  d ie  A n o rd n u n g en , 
'yelche m it  d e r  B esch ickung  d e r  O efen zusam m ehhangen . H ie r w ird  e inzugehen  sein au f  d ie  A r t  d e r  
1'iillung, au f d ie  B ese itigung  d e r  beim  F iillen  sich ergebenden  R au ch g ase , a u f  d ie  S tam p fe in rich tu n g en  
und die zu r P lan ie ru n g  d e r  K oh le  d ienenden  Y o rric h tu n g e n ; a u ch  iib e r d ie  A u sg esta ltu n g  d e r  V orlagen  
und der diese m it  den  O efen v e rb in d en d en  S te ig ro b re  w erden  einige B em erkungen  h inzuzufiigen  sein . 
1'em er is t die A n o rd n u n g  d e r  T iiren  u n d  ih re  B ew egung  zu  erw ahnen . D a ra n  w erden  sich  d a n n  an - 
schlieBen die E in rich tu n g en , die die w eite re  B eh an d lu n g  des K o k sk u ch en s n a c h  e rz ie lte r G a ru n g  
zum G egenstande h a b e n : I l ie r  w ird  es sich  h an d e ln  u m  L o sch v o rrich tu n g en  v e rsch iedener A rt sow ie 
um die e tw a  fiir d ie  W eite rb e fo rd e ru n g  yorgesehenen  m echan ischen  T ra n sp o r te in ric h tu n g e n .

i .  O f e  n  - K  o n  s  t  r  u  k  t  i o n  e n.
W as die E n tw ick lu n g  d e r O fen b au a rten  se lb s t b e tr iff t , so sin d  h ie r d ie fiih renden  F irm en  m it 

emer A nzahl v o n  N eu eru n g en  v e rtre te n .
D ie Y erbesserungen  d e r  O efen sin d  w esen tlich  d u reh  d ie  F ra g e  d e r  K ra ftm asch in en  au f Z echen  

und H iitten w erk en  beeinfluB t w orden , in d em  d e r  S tre it  zw ischen D a m p ftu rb in e n  u n d  G asm o to ren  
auf die O fen b au art zu riickgew irk t h a t .  W ah ren d  es e ine Z e itlan g  d en  A nschein  h a t te ,  a is  sei d e r 
D am pftu rb ine  d e r Sieg v o rb e h a lte n , sch e in t neu erd in g s d e r  K o k so fengasm o to r w ieder g iin stig e r

* E rw citertcr  A bdruck eines au f <lem D iisseldorfcr KongreG am  26. Jun i 1910 g eh a lten en  Y ortrags.
XXXV.30 a
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b e u r te il t  zu  w erden . D a  auB erdem  d ie  E rzeu g u n g  von  L euch t- u n d  H eizgas fiir S ta d te , w ie oben 
e rw a h n t, m eh r u n d  m e h r ein B etriebszw eig  d e r  K okereien  zu w erden  beg in n t u n d  au ch  bei der- 
a r tig e n  O efen natu rgem aC  d e r  zu erzielende G asiiberschuB  von  groBer B ed eu tu n g  is t, so is t die 
S te llu n g  d e r  R egenera tivó fen  gegeniiber den  A bhitzeo fen  neuerd ings g e s ta rk t w orden . U n d  zw ar 
lassen  versch iedene N euerungen , w ie w eite r u n te n  des nah e ren  d a rg e ta n  w erden  soli, e rk en n en , daB 
eine A n zah l v o n  K okso fenbauern  d ie  U ngleichm aB igkeit d e r  B eheizung  d e r  R eg enera tivo fen  infolge der 
Z u g um kehrungen  ais eine S te lle  ins A ugegefaB t haben , an  d e r  d e r  H ebel fiir V erbesserungsbestrebungen  
an zu se tzen  is t, indem  en tw eder d u rch  w eitestgehende T e ilu n g d e r  einzelnen A b sch n itte , in  denen  der

Schni/t durch dis fte/z* A trand

C
Schn/tt i/urc/? 

c/en Ofesr

1 bU  20  K an a le  fiir  d łe  A n h e iz u n g  d e r  O e fe n . g  =  H a u p tg a s le itu n g . z =  Z w elg le i tu n g  
fu r  j e d e n  O fen . d  =  B u n s e u b re n n e r . q  =  Y e rb in d u n g ^ k a n a l  z w isch e n  H e iz w a n d  u n d  S o h lk a n a l.

Abbildung 1 bis 3. Neucr Ottoscher Abhitzeofen.

so  iiberw ieg t d e r  G itte rs te in -R e g e n e ra to r  d u rch au s . R ek u p e ra to ren  w erden  n ach  w ie v o r beim 
B ru n ck sch en  O fen (s. d.) ye rw en d e t u n d  b ilden  auch  bei d e r  w eite r u n te n  zu  b eh an d e ln d en  G askokerei 
n o ch  d ie  R egel, d a  sie h ie r vo n  d en  R e to rten ó fen  h eriib em o m m en  w orden  s ind . S ie h ab en  d en  Yor- 
te il, ke ine  U m ste llu n g  zu  e rfo rd em , n u tzen  ab e r  d a fiir  d ie  W arn ie  sch lech te r au s  u n d  fiih ren  zu 
W arm ev e rlu s ten , d a  d ie  tren n en d en , dunneri Z w ischenw ande in  ih rem  s ta rk  e rh itz te n  Z u s ta n d e  n ic h ts 
d a u e m d  d ic h t zu h a lte n  s ind , zu m al d a  au ch  d e r  D ru ck u n te rsch ied  au f  be iden  S e iten  ziem lich 
e rheb lich  is t. A uch  d e r  neue  v o n  B a u e r’sche O fen (s. un ten ) is t a is  R ek u p e ra tiv o fen  anzusehen .

Im  iib rigen  h a b e n  d ie  V erbesserungen  d e r  K o k so fen b au arten  d as E n d z ie l d e r  groB tm og- 
lichen  W irtsch a ftlich k e it, d . h . des g róB tm óglichen < G asiiberschusses bei dem  g e rin g sten  W am e- 
au fw an d e , w eite r v erfo lg t u n d  d azu  versch iedene M itte l an g ew an d t, d ie  im  fo lgenden hervor- 
tre te n  w erden . Z u n ach st h a t  m an  dabe i d e r  F iih ru n g  d e r  Iie izgase  w eite r e ine gróB ere A ufm erk- 
sa m k e it zu g ew an d t u n d  so d ie  K o n tro lle  iib e r d ie  rich tig e  Y erte ilung  derse lben  w esen tlich  ver- 
s c h a r f t,  e inerse its  du rc ii d ie  B em essung  d e r K an ą ląu e rsch iiitte . u n d  d u rch  d ie  rich tig e  A bschlieBung 
d e r  K an a le  gegeneinander u n d  an d e rse its  d u rch  die A nw endung  e iner groB eren Z ah l v o n  B rennern . 
D iese Y erbesserungsbestrebungen  h a b e n  zum  Siege des O fens m it Y e r t i k a l z u g e n  gefiih rt,

Zugw echsel erfo lg t, seine 
W irk u n g en  in  d e r  H eiz
w an d  ausgeglichen  w er
d en  sollen o d e r eine Zug- 
u m k e h r in d ieser iiber- 
h a u p t verm ieden  w ird .

G anz u n b e s tr it te n  is t 
a lle rd ings d ie A nsich t. 
daB ein R egenera tivo fen  
u m  so besser sei, jeg le ich - 
mriBiger sein  B eheizungs- 
z u s ta n d  b le ib e , n ich t, 
u n d  zw ar m it R iick s ich t 
a u f  d ie  S te in e ; n ach  den  
E rfa h ru n g e n  einer groBe
re n  K o k ere if irm asch ad e t 
e inem  n ic h t g anz  e rs t- 
k lassigen  feuerfesten  .Ma

te r ia ł e ine u n u n te r-  
b ro c h e n e , gleichm aB ig 
h o h e  E rh itz u n g  m ehr, 
a is  e ine in  regelm iiBigen 
Z w ischen raum en  e in tre - 
te n d e  geringfiig ige A b- 
k iih lu n g , zum al d a  schon 
b e i 650° d ie  D ehnung  
d e r  S te in e  zu  4/ s erled ig t 
is t ,  also  in n e rh a lb  d e r 
G re n z e n , in  denen  d ie  
W arm esch w an k u n g en b e i 
Z u g u m k eh r sich  h a lte n , 
n u r  noch  u n b ed eu te n d e  

L an g en  an d eru  ngen  
d e r  S te in e  y o rkom m en  
konnen .

W as die A rt u n d  W eise 
d e r  Y orw arm ung  b e tr iff t ,
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der sich zu dem  h e u te  n u r  noch  v e re in ze lt (z. B . von  d e r  S o lvay  - G esellschaft) ausge- 
fiihrten Ofen m it H orizon ta lz iigen  y e rh a l t  w ie d ie  P a ra lle lsch a ltu n g  e lek trisch e r S tro m e  zu r 
R eilienschaltung. E s  is t ke in  Z ufall, daB im  G ru b en b e tr ieb e  d ieser E n tw ick lu n g  d e r  U ebergang  
vom geschlossenen W e tte rs tro m  zu  se iner w eitgehenden  T e ilung  in  Z w eigstróm e p a ra lle l g ing : h ie r  
wie d o rt d a s  S treb en  n ach  B ild u n g  m óglichst se lb s tan d ig e r Z u g ab te ilu n g en , h ie r  \vie d o r t die Be- 
m iihungen, d u rch  eine im m er w eitergehende T e ilung  d e r S tro m e den  ih n en  zu r V erfiigung  g este llten  
Q uerschnitt au f  e in  M ax im um , ih re  L ange  au f  ein  M in im um  zu  b ringen  u n d  so d ie  zu r  B ew egung 
erforderliche D epression  m it ih re r E rh o h u n g  d e r K o sten  u n d  den  sie beg le itenden  n ach te ilig en  K urz- 
schliissen au f ein  M indestm aB  h erab zu d riick en . —  A uB erdem  w ird  eine hohere  W ir tsch a ftlich k e it an- 
gestreb t d u rch  E in rich tu n g en , d ie  eine m óglichst gleichm aB ige Y erte ilung  d e r  H itz e  bezw . eine 
m oglichste E rre ich u n g  des Id ea lzu s tan d es , daB d ie  gróB ten  W arm em engen  an  d ie  ih re r am  m eisten  
bediirfenden S te llen  g e b ra c h t w erden , bezw ecken. D ah in  gehoren  d ie  M aB nahm en, w elche sich  au f 
die bessere B eheizung  des infolge d e r  K o n iz ita t n ach  d e r  K oksse ite  h in  gróB er w erdenden  K oh len - 
inhalts  des O fens beziehen , sow ie d ie  B estreb u n g en , d ie  a u f  d ie  rich tig e  D ispon ierung  d e r  ab fa llenden  
Ziige fiir d ie  A bgase u n d  a u f  d ie  r ich tig e  B em essung  d e r  f iir  d ie se lb e n  zu r  V erfiigung  g es te llten  
Q uersclm itte b in a rb e iten .

U m  z u n ach st m it d e r  F irm a  D r. C. O t t o  & C o .  i n  D a h l h a u s e n  (R uhr) zu be- 
ginnen, w elche d u rc h  d ie epochem achende E rfin d u n g  des U n te rb ren n ero fen s im  J a h r e  1896 
sich um  die m oderne  E n tw ick lu n g  d e r  K okere i ein  b ed eu te n d es  Y erd iens t e rw orben  h a t, so is t 
zunachst d e r V o lls tand igke it h a lb e r ein n ic h t zu  gróB erer B ed eu tu n g  g e lan g te r V ersuch  zu  erw ah-

nen , w elcher d u rch  d as 
K unow sche P a te n t  N r. 
132 018 g ek ennze ichne t 
w ird . D iese A n o rd n u n g  
s te ll t  e inen  U ebergang  

von  den  ein fachen  
F lam m ofen  zu  d en  T eer- 
ófen d a r , indem  hier n ich t 
je d e r  O fen m it G asab- 
sau g ev o rrich tu n g  ver- 
sehen is t, so n d ern  viel- 
m eh r im m er e rs t je d e r  
d r i t te  O fen eine solche 
e rh a lt u n d  d ie  beiden 
zw ischenliegenden O efen 
sich  in  d e r  a lte n  A rt d es 

O tto -H o ffm an n sch en
Ofens d u rch  ih re  eigenen R ohgase  heizen. D ieser Z w eck w u rd e  d u rc h  eine B a u a r t  e rre ich t, bei d e r  d ie  
Gase d e r N ach b aro fen  d u rc h  den  S o h len k an a l des d r i t te n  O fens g ingen , u m  d a n n  in  den  Z w ischen- 
w anden desselben  hochzuste igen .*  V on groB erer B ed eu tu n g  dagegen  sind  d ie  N euerungen , w elche 
die F irm a  a n  ih ren  A bh itzed fen  sow ohl w ie a u ch  an  d en  R eg en era tiv o fen  vo rgenom m en  h a t ;  bei 
beiden is t na tu rgem aB  d a s  S y stem  d e r  U ń te rb ren n e rh e izu n g  geblieben.

D e rn e u e  O tto sch e  A b h i t z e o f e n  (A bb. 1— 3) ken n ze ich n e t sich  im  S inne d e r  o b en g en an n ten  
B estrebungen z u n ach s t d u rc h  d en  W egfall des fr iih e r zw ischen den  B u n sen b ren n em  u n d  den  Y ertika l- 
ziigen e ingescha lte ten  H o rizo n ta lk an a ls , d e r  d en  H eizgasen  d ie  M óglichkeit e in e r fre ien  E n tfa l tu n g  
und V erte ilu n g  geben  so llte . D ie F irm a  is t d azu iib e rg eg an g en , die G ase sch a rfe r zw an g lau fig zu fu h ren  
und erre ich t d a s  d ad u rch , daB d ie  Z w isch ln w an d e  tie fe r gezogen sind , also  u n te r  d ie  O b e rk a n te  d e r  
B unsenbrenner h e ru n te rre ich en . A u f d iese W eise sind  d ie  e inze lnen  B ren n e r v o n e in an d e r un ab h an g ig . 
AuBerdem is t d ie  Z ah l d e r  B ren n e r verg róB ert w orden , indem  je tz t  fiir je  zw'ei V ertika lz iige  eine 
Flam m e vorgesehen  is t. W eite rh in  is t d u rc h  d ie  H o ch fiih ru n g  d e r  O b e rk a n te  d e r  B ren n e r iib e r 
die O b erk an te  des S oh lkana ls  d e r  bei d en  A usfiih rungen  d e r  friiheren  B a u a rte n  b em erk b a r ge- 
wordene U eb e ls tan d  b e se itig t w 'orden, daB d ie  im  S o h lk an a l ab z ieh en d e  A b h itze  noch  zum  Schlusse 
der E in w irk u n g  d e r  heiBen B ren n erflam m en  au sg ese tz t w u rd e  u n d  au f  diese W eise gróB ere W arm e
mengen dem  O fen en tzogen  w u rd en , d ie  d u rc h  V erw ertu n g  d e r  A b h itze  fiir d ie  D am pferzeugung  eine 
nich t besonders g iin stige  A u sn u tzu n g  erh ie lten . A uB erdem  is t d ie  F iih ru n g  d e r  A bgase je tz t  g e a n d e rt 
worden. D ie Z iige fiir d ieselben s ind  n ic h t m e h r a n  d a s  E n d e  des O fens geleg t w orden , d a  dieses 
ohnehin w egen d e r  S trah lu n g sv e rlu s te  u n d  d e r  U n d ich tig k e iten  einen  w eniger g a ren  K oks lie fe r t; 
m an h a t  v ie lm eh r d ie beiden  K opfse iten  noch  m it B ren n e rn  versehen  u n d  d a fiir  d ie  A b w artsfiih ru n g  
der A bh itze  in  d en  zw eiten  u n d  d i i t t e n  Z ug , v o n  d e r  K oksse ite  au s  g e rechne t, v e rleg t (A bb. 1).

* W egen  der naheren B cschrcibu ng vg l. ,,G luckau£'‘ 1 9 0 9 ,8 .3 3 4 .

Abbildung 4. Ottoscher Abhitzeofen (Pat. 214947) m it Vonvarmung 
der Brenner durch die Abhitze.
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E in e  w eitere  N eu eru n g  is t  die in  dem  O tto sch en  P a te n t  N r. 214 947 (A bb. 4) n iedergeleg te ; 
h ie r sin d  die B u n sen b ren n er d , au s je  einem  m ittle ren  G asro h r g  u n d  zwei seitlichen  L u ftro h ren  1, 12 be- 
s teh en d , in  den  Z ug  d e r A bgase zw isehen den  ab fa llenden  Ziigen u n d  dem  A b h itzek a n a l e ingeschalte t, 
so daB sie v o n  d e r  heiBen A bh itze  u m sp u lt w erden  u n d  d a h e r  eine hoehgrad ige  V orw arm ung  des G ases 
sow ohl w ie d e r L u ft v o r ih re r V erein igung a n  d e r B ren n erm iin d u n g  s ta tt f in d e t .

A uf die S o h l e n h e i z u n g  is t be im  A bhitzeofen  je tz t  g roB ten te ils  v e rz ie h te t w orden. 
A llerd ings sin d  noch  je  zw ei Soh lenkanale  u n te r  den  einzelnen  O efen v o rh a n d e n ; jedoch  d ie n t n u r

g- =  H a u p tę a a le ltu n g . a  =  A n se h lu B stu tz e n . zi z j  =  Z w e lg le l tu n g e n  fu r  je d e n  O fen  d  =  O a a ro h re  fiir  d ie  B u n s e n b re n n e r . 
s i =  S o h le n k a n a le , re c h te  A b se h n ltte . m  — S o h le n k a n a le ,  l in k ę  A b se h n ltte . r a  r b ,  r y  r z  =  ffe te llte  

R e g e n e ra to re n . b  =  A b fa llk a n iile  zu d e n  F u e h se n .

Abbildung 5 bis 8. Neuer Ottoscher I!egonerativofen.

d e r  e ine derselben  z u r  A bftih rung  d e r  A b h itze , indes d e r andere  n u r  d ie  A nheizung  v e rm it te l t  u n d  zu  
diesem  Zw ecke d a n n  d u rc h  d ie  O effnungen  7—20 m it d e r Z w ischenw and y e rb u n d en  w ird , in  d e r 
d ie  d u rch  die oberen  V erb in d u n g sk an a le  1—6 au s derO fenkam m er iib e rstró m en d en  Y erb rennungs- 
gase  n ach  a b w a rts  g e fu h r t w erden .

D er R e g e n e r a t i v o f  e n  d e r  F irm a  h a t  ebenfalls W an d lu n g en  d u rch g em ach t. Z u n ach st 
h a t  d a s  B estreb en , d ie  O fenw and  m og lich s t gleiehm aC ig zu  beheizen , im  V erein  m it  d e r B eob- 
a c h tu n g , daB bei R eg en era tiy o fen  w egen d e r  n o tw end igen  T em p era tu rsch w an k u n g en  eine solche 
G leichm aC igkeit zu w iinschen  iib rig  laC t, d a h in  g e fu h rt, daB an  d ie  S te lle  d e r  T eilung  eines O fens 
in  zw ei H alfte ri (,,S p iegełb ilder“ ) e ine solche in  v ie r  e inzelne G ruppen  g e tre te n  is t. W ie  die A bb . 5 
b is 8 erkenneri lassen, sind  2 H eizgasle itungen  v o rh an d en , d ie  d u rc h  Y e rm ittlu n g  eines D reiw eg- 
liah n es  a  v o n  d e r H au p tg a s le itu n g  abzw eigen u n d  v o n  den en  jed e  m it e iner G ru p p e  v o n  Gas-



Sc
ńm

/f 
t/u

rc
/i 

e/h
e 

łif
or

j
51. August 1010. Ueber die neuere Entw icklung der Kokerei. Stnlil und Kison. 1487

ro h ren  verselien  is t, d ie 
zu je  2 D iisensystem en  
fiih ren . E s  w ird  d ad u rch  
en n o g lich t, in  jed e r H eiz- 
periode  je d e r  O fenhiilfte 
einen  au fs te igenden  Heiz- 
g ass tro m  zuzufiih ren  u n d  
diesen  fiir sieli w ieder 
abzu fiih ren . D ie aus 
dem  R eg en e ra to r zustro - 
m ende  V erb ren n u n g slu ft 
m a c h t dabe i den  d u rch  
d ie  P fe ilegekennze ichne- 
te n  W e g : Sie s te ig t
(A bb. 8) in  d e r  einen 
G ru p p e  g leich  v o rn  hoch, 
w ah ren d  sie in  d e r  a n 
deren  G ru p p e  zu n a c h s t 
d ie  e rs te  H iilfte  s ,  des 

S o h lk an a ls  d u rch - 
s tre ic h t, um  d a n n  in der 
zw eiten  H a lf te  d e r  Zwi- 
schenw and  au fzuste igen . 
D agegen ziehen um ge- 
k e h r t  d ie  A bgase d e r 
e inen  G ruppe  z u n ach s t 
noch  d u rc h  den  Sohl- 
k an a l, w ah ren d  d iejen i- 
gen  d e r  an d eren  G ru p p e  
so fo rt zum  R e g e n e ra to r 
ab fa llen . E in e  w eitere  
Y erbesserung  is t d ad u rc h  
e rz ie lt w orden, daB die 
R eg en era to ren  w e ite r  
vom  O fen w eg g an z  an  
d ie  A uB enseiten  d e r  B a t- 
te rie  ge leg t s ind , w a h 
ren d  d ie  zum  F u ch s  fuh - 
ren d en  R au c h k a n a le  zw i
schen  R eg en e ra to r u n d  
M eistergang  geleg t w o r
den  sind . D a d u rc h  is t 
d ic  T e m p e ra tu r  in  letz- 
te rem  w esen tlieh  h erab - 
g e d ru c k t u n d  seine B e- 
g eh u n g  e rle ich te rt w or
den . A llerd ings d iirf te  
d ie  W iirm eau sn u tzu n g  
bei d ieser w eite r ause in - 
andergezogenen  B a u a r t  
u n vo llkom m ener sein. 
F e rn e r laB t d ie  A bbil
du n g  e rkennen , daB d ie  
F irm a  neuerd ings ah n  lich 
w ie K o p p ers  jeden  Yer- 
tika lzug  m it e iner F lam - 
m e v e r s ie h t , u n d  zw ar 
s ind  je  zwei G aszufiihrun- 
gen in einen  gem einsam en 
D iisenstein  gelegt w orden.

► a
*2 E-  £
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E in e  an d e re  ahn liche  O fenk o n stru k tio n  (D R P  212827) is t d ad u rch  g ekennze ichne t, daB die 
T eilung  d e r S oh lkanale  w ieder in  d ie  M itte  v e rleg t is t, u n d  d a h e r  zw ar d ie B eheizung  sich  alm lich  wie 
b e i d en  eben e rw ah n ten  R egenera tivó fen  rege lt, a b e r v en n ied e n  w ird , daB ein- u n d  ausziehende 
K an a le , w ie d a s  bei d ieser B a u a r t d e r  F a li is t, (Sj u n d s 2 in A bb. 8) n eb en e in an d er zu  liegen kom 
m en ; d a d u rc h  sollen B e trieb sstó n m g en  u n d  Y erluste  infolge v o n  U n d ich tig k e iten  v erm ied en  w erden.

F e m e r  v e rd ie n t E rw ah n u n g  d ie  in  A bb. 5 u n d  7 v e ran sch au lich te  N euerung , d ie  zum  P a- 
te n ts c h u tz  angem elde t is t. E s  soli bei d ieser B a u a r t  verm ieden  w erden , daB in einem  R e
g en e ra to r, d e r  bei den  verhaltn ism aB ig  groBen L u ft-  u n d  A bh itzem engen  einen  en tsp rechend  
e rheb lichen  Q u ersch n itt e rh a lten  m uB, sich  gew isse S trom ungen  b ilden , d ie  eine gleichm aBige 
E rh itz u n g  u n d  A u sn u tzu n g  des R eg en era to rs  unm óglich  m achen . M an w ill v ie lm eh r d ie  V ertei- 
lung  au f  den  ganzen  Q u e rsc h n itt des R eg en era to rs  m eh r in d e r I la n d  b e h a lte n  u n d  e rre ich t diesen 
Z w eck d u reh  eine L an g ste ilu n g  des le tz te ren  in  d e r  au s den  A bb ildungen  ers ich tlichen  W eise.

D ie O efen d e r F irm a  H . K o p p e r s  in E s s e n - R u h r  m it w eites tgehender U n te rte ilu n g  der 
H eizw ande in  se lbstand ige  F lam m en  hab en  sich  im  B e trieb e  in v ielen  A usfiih rungen  g u t bew ahrt. 
E s  sin d  d a h e r  keine w esentlichen  Y eranderungen  an  ihnen  vorgenom m en  w orden , so daB d ieserhalb  
noch au f d ie  B eschre ibung  dieser O efen im  „G liickau f" (1906 S. 1301) verw iesen w erden  k an n * .

N euerd ings h a t  diese 
F irm a  ih r  A ugenm erk  
g an z  besonders au f die 
E n tw ick lu n g  d e r  K o k e 
reien  m it G asabgabe fiir 
stjid tische  Zw eckegerich- 
t e t ;  ih re  B estrebungen  
au f diesem  G eb ie te  sollen 
in  einem  diesem  Zweige 
d e r K okerei gew idm eten 
besonderen  A bschn itte  
gewii rd ig t w erden . A uch 
au f  y e rsch iedene  N eue- 
ru ngen  d e r  F irm a  beziig- 
lich  d e r  A u sriis tu n g  der 
Oefen w ird  spćiter einzu- 
g ehen  sein. H ie r sei nu r 
noch , g leichzeitig  a is  Bei- 
spiel fiir neuzeitliche 
O fenabm essungen iiber- 
h a u p t, e rw ah n t, daB die

Oefen bei g iinstiger K ohlenbeschaffenheit (G ary-A nlage in N ordam erika) b is au f rd . 3 m  H olie (bis zum  
Scheitel gem essen), 11,9 m  L an g e  u n d  eine tag liche K oksleistung  von  10,75 t  g eb rach t w orden  sind.

D ie F irm a  F . J .  C o  1 l i n  in  D o rtm u n d  is t in den  le tz ten  Ja h re n  m it e in e r neu en  A usgestal- 
tu n g  ih re r  O efen a n  d ie  O effen tlichkeit g e tre ten , die sich  be re its  im  B e trieb e  g u t b ew ah rt h a t .  D er 
in  A bb. 9 b is 13 v e ran sch au lich te  neue  R egenera tivo fen  d e r F irm a  zeig t h in s ich tlich  d e r  G as- 
zu fiih rung  d ie  a u s  d en  friiheren  K o n s tru k tio n en  b e k a n n te  G aseinfiilin ing  d u re h  d re i G ruppen  
v o n  R o h ren , dereń  jed e  eine A nzah l von  V e rtik a lk an a len  bed ien t. G eiindert is t jedoch  d ie  A no rd 
n u n g  d e r  A b h itzek an a le  in  den  Z w ischenw anden , dereń  rich tige  A nord n u n g  ja  s te ts  S chw ierigkeiten  
h in s ich tlich  d e r  k riiftigen  B eheizung  d e r  O fenw ande v e ru rsa c h t h a t.

W ie d ie  A b b ildungen  e rk en n en  lassen , lo s t Collin ah n lich  w ie bei den  von  B a u e r’schen  O efen auf 
Z eche H an n o v e r, d ie  A nfang  1901 in B e tr ie b  kam en,**  die A ufgabe je tz t  in  d e r  W eise, daB  er 
zw ischen zw ei H eizkanalen  v  je  einen  im  B in d e r au sg esp a rten  A b h itzek an a l 1 a n o rd n e t; d ie  V ertei- 
lu n g  d e r  H eizgase au f  d ie  e inzelnen Y ertikalziige, dereń  im  ganzen  28 y o rh an d en  sind , e rfo lg t m it 
H iilfe k a lib rie rte r  G asdiisen , d ie  je  n ach  d e r GroBe ih re r D urchgangsoffnungen  an  den  yersch iedenen  
S tellen  en tsp rech en d  e ingese tz t w erden  konnen , so daB d ie  d u reh  D rosselung  dem  G asstrom e en t- 
gegengesetz ten  W iderstjinde  d ie  U ngleichm aB igkeit d e r  S tro m u n g , w ie sie n ach  d en  n a tiir lich en  
Z ugyerha ltn issen  e in tre te n  w urde , ausg leichen  konnen .

E ig e n a r tig  is t d ieser R eg enera tivo fen  in so fem , a is  d e r  E rb a u e r  bei dessen  K o n s tru k tio n  sich 
d ie  A ufgabe g e s te llt h a t ,  m og lichste  G leichm aB igkeit in  d e r  B eheizung  d e r  e inzelnen T eile der 
W an d u n g en  zu erzielen u n d  d a m it d en  so n s t bei d e r Z ugum ste llung  von  R egenera tivó fen  sich ergeben- 
d e n  T em p era tu rsc liw an k u n g en  au s  dem  W ege zu  gehen. D ieses Ziel w ird , w ie d ie  A b b ildung  erkennen

g i— g\j =  H a u p tg a s le ltu n g c n . ai aa =r IIel/.}r«8-Q ucrkanU lc. b i  b j =  A b h itze -Q u erk an !lle . 
c i Cj =  F risch lu ft-Q u erk H n łlle . r i r 9 =  A b h ltzc -S am m clk an łlle . k  =  I la u p t-A b h itz e k n n a l .

AbbiUlung 11. Neuer Ofen von Brunek I.

* V gl. auch  „Jo u rn . 1. Gasbc-l." 1909, S . 233 u. f.
** „B ergb au1' 1902, N r . 44; Sam m elw erk IN , S . 406.
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laCt, dadu rch  e rre ich t, daB d ie  O efen n ic h t n u r  n ach  e iner v  e r  t  i k  a  1 e n  , sondern  au ch  n ach  e iner 
h o r i z o n t a l e n  L in ie  syrrim etrisch  g e b a u t w erden , indem  d ie  G asfiih rungen  n ic h t n u r , w ie beim  
Collinschen O fen u b e rh a u p t, r e c h t s  u n d  1 i n  k  s , sondern  auB erdeni au ch  o b e n  u n d  u n t e  n  
angeordnet w erden . D ie U m ste llu n g  erfo lg t d a n n  so, daB d ie  H eizgase in  d e r  e rs ten  P eriode  
die Y ertika lkanale  in  d e r  R ic h tu n g  v  o n u  n  t  e n  n a c h  o b e n  d u rch s tro m en , w ogegen n ach  
U m stellung d e r  W echselk lappe d ie  S tro m u n g  v  o n  o b e n  n a c h  u n t e n  erfo lg t. D ie oben  er- 
w ahnten Z w ischenkanale  1 zw ischen je  zwei V e rtik a lk an a len  v  w irken  im  e rs ten  T eil d e r  B eheizung  
in der vo rh in  gesch ilderten  W eise d u rch  A bfiih rung  d e r  V erb rennungsgase  n ach  u n te n , w ogegen 
ihnen nach  U m ste llung  d e r  W echse lk lappe  d ie  A ufgabe zu fa llt, V e rb ren n u n g slu ft n ach  oben den 
dort ausstrom enden  G asen  en tgegenzub ringen . A llerd ings is t bei d ieser R eg e lu n g  w ahrencl d e r

fi f2 =  o b e re  G a sz u f iih ru n g e n . sa — se  u n d  s v—sz  =  u n te re  G a s z u fu h ru n g c n . gi — =  H a u p tg a ile l tu n g e n .

Abbildung 15. Neuer Ofen von Brunck II .

Periode, in  d e r  d as G as v o n  oben  k o m m t, d e r so n s t beim  K o kso fenbau  im  allgem einen  d u rch - 
gefiihrte G ru n d sa tz , d ie  H itz e  v o n  u n te n  n ach  oben  h in  ab nehm en  zu  lassen , um  d ie  A b sp a ltu n g  
\vertvoller B estan d te ile  au s  d en  G asen  m S glichst zu  v e rh iiten , n ic h t in n eg eh a lten . D as  m a c h t sich 
liier m eh r bem erk lich , ais bei a n d e ren  R eg en era tiv o fen , bei denen  im m er n u r  e in  T e il d e r  H eiz- 
w and d u rch  ab fa llen d e  G ase b eh e iz t w ird , w ogegen d a s  h ie r beim  g an zen  O fen g le ichzeitig  d e r  
Pall ist. Im  iib rigen  is t  noch  die R egen era tio n  zu  erw alihen . D en  R eg en era to ren  sind  nam lich  
auf dem  W ege zw ischen  B a tte r ie  u n d  S cho rnste in  V o n v a rm er (A bbildung  12 u n d  13) v o rg esch a lte t, 
wogegen d ie  u n te r  d en  O efen se lbst e in g eb au ten  G itte rs te in e  in  a n n a h e rn d  d e r  g leichen T e m p e ra tu r  
verbleiben.

B eim  A bh itzeo fen  is t  d e r  w eite re  Y erlau f d e r  B eheizung  der, daB d ie  H eizkaniile  ih re  L u ft 
durch einen u n te r  dem  eigen tlichen  S o h len k an a l des O fens liegenden  H iilfsk an a l e rh a lten , so daB  die 
\  e rb rennungslu ft en tsp rech en d  v o rg ew arm t i s t ; d ie A bh itze -Y ertik a lk an a le  dagegen  fiih ren  ih re  A l> 
gase dem  oberen  S o h len k an a l zu, u n d  zw ar fiir jed e  O fenhiilfte  gesondert, d a  sow ohl d e r  obere ais auch  
der u n te re  Soh lenkanal d u rch  eine S cheidew and  m  (A bb. 10) in  d e rM it te  g e te ilt sind . A us dem  oberen  
Sohlenkanal gelangen  d ie  A bgase d u rch  4 Y e rtik a lk an a le  in  je d e r  O fenha lfte  in  den  A b h itzek an a l.
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w m m .

D ie B a u a r t  d e r  O efen d e r F irm a  F r a ń z  B r u n c k  in  D o rtm u n d , d e r  d ie P a te n te  73 504, 89775 
u n d  144 769 zug runde  liegen, is t  n u r  w enig g e a n d e rt w orden . D ie F irm a  h a t  die d o p p e lten  Heiz- 
kanrile sow ohl w ie auch  d as R e k u p e ra tiw e rfa h re n  zu r  A u sn u tzu n g  d e r A b h itze  b e ib eh a lten . An 
A enderungen  sin d  folgende zu  e rw ahnen : Z u n ach st h a t  B ru n ck  d e r  B eheizung  d e r  K opfe  eine 
grofiere  A ufm erksam keit zugew and t u n d  iib e rh a u p t den  W eg d e r  H eizgase in  den  Zw ischen w jinden 
m e h r zu  beherrschen  gesuch t. In  d ieser R ie h tu n g  is t bem erkensw ert die Z w eiteilung  d e r  u n te ren  
G asdiisen , indem  (A bb. 14) die eine D iise e rs t beim  4. H eizzug m iinde t, w ah ren d  fiir d ie  vorderen  
H eizziige eine ganz  v o m  angeo rdne te  D iise b e s tim m t is t. N euerd ings is t noch  eine 3. D iise (A bb. 15) 
h inzugekom m en , w elche fiir d ie  H eizung  des 5. b is 10. Z uges b es tim m t is t. D ie A b b ild u n g  zeigt, 
w ie d ie  be iden  v o rd e ren  D iisen  v o n  einem  gem einschaftlichen  V erte ilungskasten  n ach  be id en  Seiten  
g e fu h r t sind , w ogegen die M itte ld iise  n u r  in  e iner A usfiih rung  y o rh an d en  u n d  d ah e r en tsp rech en d  
gróB er g ew ah lt is t. D u rch  diese V erm ehrung  d e r  G aszu le itungen  h a t  d e r O fen eine gew isse A ehn- 
lich k e it m it dem jen igen  von  Collin e rha lten .

Schn/ft c-d> - e z f

g-i g i  =  u n te re  G a sz u fu h ru n g e n . a  =  A b fa lls c h a c h te  fu r  L u ft. b i  b i — Q ucrfeaniile fu r  L u ft. c  =  A b h ltz e k a u a l.  

Abbildung 16 und 17. Neuer Rekuperator von Brunck.

In  ah n lich e r W eise is t  bei dem  O fen n a c h  A bb. 14 auch  bei den  oberen  F lam m en  e ine V er- 
m eh ru n g  e in g e tre ten , indem  zu  d e r  gleich vo rn  in u ndenden  G asle itung  e ine w eite re , tie fe r ins 
In n e re  reichende g e tre te n  is t.

F e rn e r  sind  d ie  R e k u p e ra to re in rich tu n g en  e tw as  g ean d e rt w orden . D ie in  den  R e k u p e ra to r 
e in tre te n d e  V erb ren n u n g slu ft w ird  (A bb. 14) in  v o rgew arm tem  Z u stan d e  au s  d em  Scheite l des 
Sohlengew olbes en tn o m m en  u n d  au f  d em  W ege b is zu r  K am m er noch w e ite r  vo rg ew arm t. D er 
ganze  R e k u p e ra to r  is t  b re ite r  g eb au t, so daB d e r  A b h itze  2 K an a le  n  u n d  rs zu r  V erfiigung g e s te llt 
w erden  k o n n te n  u n d  auB erdem  zw ischen diesen  beiden  R au ch k an a len  d e r H a u p ta b h itz e k a n a l k  P la tz  
gefu n d en  h a t. D e r im  R e k u p e ra to r  e n th a lte n e  \ \ 'a rm e v o rra t  is t also en tsp rech en d  groB er gew orden. 
B ei e in e r an d eren  A usfiih rung , d ie  d u rch  A b b ildung  16 u n d  17 v e ran sch au lich t is t , s in d  in  d ie  R au m e 
des R ek u p e ra to rs  H orizon ta lz iige  e in g eb a u t, so daB d ie  D a u e r d e r  B e ru h ru n g  zw ischen d e r  V er- 
b ren n u n g s lu ft u n d  d e r  A b h itze  en tsp rech en d  verg róB ert w ird . D em  g le ichen  Zw eck d ienen  bei 
a n d e re n  A nlagen  Y ertik a lzu g e .

D as P rin z ip , bei R egenera tivó fen  die E inw irkungen  des no tw endigen Zugw echsels m it seiner R iick- 
w irkung  au f d ie  B eheizung von  O efen m oglichst fem zuhalten , t r i t t  am  scharfsten  h e rvo r bei einer 
te n e rk e n s w e r te n  neuen  O fen b au art, S y s t e m  K r o s ,  dereń  V ertrieb  die F irm a  S a l a u  &  B i r k -  
h o l  z in  E ssen  aufgenom m en h a t. E in e  D arste llung  dieses R egenerativofens w ird  in  den  A bb. 18 b is  20 
gegeben. D ieselben lassen erkennen , daB d e r O fen sich au f dem jen igen  von  K oppers au fb au t, m it dem

Scńniff a, -b
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Abbildung 20. 

Abbildung 13 bis 20. Neuer Regenerativofen 
Salau und Birkholz, System Kros.

Beide entgegengesetzten StrSinungsriehtungcn 
sind duroli Pfeile angedeutet. 

SX.VY.5o

Abbildung 18.

Abbildung 19.

c i —es =  S o h lk a aS le  (f iir  L u f t 

b e z w . A b h itze ) . g i— gs =  G as- 

H o rizo n ta lk a n & le . ki k_«- - Y er- 

b in d u n g sk an & lc  z w is e h e n  eau .gs. 

v i —T3 =  Y e rb ln d u n g so ffn u n g e n  

z w ise h e n  e i u n d  d em  R e g e n e 

r a to r .  q  saa A b h itze -Q u erk an U lc. 

81 — 84 =  S c h le b e r . w i w i  — 

W e lle n  z u r  S e h leb e rb e v re g u n g . 

h t h-> G e s ta n g e  z u r  S ch leb e rb e -  

w e g u n g .

er den fiir jeden  O fen 
gesondert vo rhandenen , 
unter diesem en tlan g  ein- 
gebauten R egenera to r so
wie die V ersorgung jedes 
einzelnen H eizzuges m it  
einer F lam m e m it H ilfe 
von u n ten  eingesetzten  
Diisen gem einsam  h a t. 
Neu is t jedoch die lu ih -  
ru n g v o n L u ftu n d  A bh itze  
und dam it d ie W irkung  
der U m stellvorrich tung . 
Wie die A bbildungen 
erkennen la s se n , liegt 
un ter dem  die heiBe 
Luft au f d ie einzelnen 
H eizziigeverteilendenH o- 
rizontalkanal e a ein zw ei
ter H orizon ta lkanal e 1( 
der zu r A bfiih rung  d e r 
Abhitze d ien t. In  der 
gezeichneten S te llung  
strom t d ie  A b h itz e  bei q 
in den W arm espeicher 
durch d ie  O effnungen  
v t— v:! ein u n d  t r i t t  d an n  
durcli den u n te re n  A n- 
schluBkanal in  d e n H au p t-  
abh itzekanal. W ird  um - 
gestellt, so w erden  bei 
jedem zw eiten  O fen die 
Schieber s3 geoffnet, d ie 
Schieber s! u n d  s , d a 
gegen gesch lossen ; es 
wird dadu rch  d e r  H ori-
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OfensoMe
“ r--- r-'“

Afasch/nenseite

Schn/ft durch d/e łVand t fcfm iff durch den Ofen • *

z c n ta lk a n a l e , v o n  d e r A bh itze  abgeschlossen  u n d  da fiir  d e r R eg en era to r und  d e r  H orizon ta lkana l e2 
fiir d ie  F risch lu f t geóffnet. D ie ganze E inw irkung  d e r Z ugum stellung  b esch ran k t sich d ah e r au f den 
R au m  u n te rh a lb  der O fenkam m er. W ie d ie  O u ersch n itte  (A bb. 18) e rkennen  lassen, s te h t jede  Zwi- 
schenw and  m it zwei L u ft- bezw . A bh itzekam m ern  in  Y erb indung ; diese sind im m er abw echselnd ge- 
sch a lte t, so daB in dem  A ugenblick, in  dem  die H eizw and  von  dem  einen S oh lkanal keine F risch lu ft 
m eh r e rh a lt, d e r  andere  Sohlkanal an  d e r S telle des e rs ten  sie m it solclier verso rg t.

E in e  V ersuchsańlage vo n  5 Oefen dieses S ystem s is t au f Zeche H o lland  bei YYattenscheid bereits 
einige Z eit m it E rfo lg  in B etrieb  gew esen, w obei es n ach  M itte ilung  der B etriebsle itung  m oglich gew orden 
is t, d ie  G arungsdauer v o n  44 au f 28 S tu n d en  h e run te rzub ringen . Infolge Z ersto rung  ein iger B inder 
d u rch  nachgew iesenerm aB en schlechtes S te in m ateria l is t a llerd ings d ie  A nlage voriibergehend  auBer 
B e trieb  gekom m en. N ahere  Zalilen konnen  m it R iick sich t au f d ie ku rze D auer d ieser B etriebsperiode 
noch n ic h t m itg e te ilt w erden.

D ie R h e i n i s c h e n  C h a m o t t e -  u n d  D i  n a s  - W e r k e  in  K o ln  hab en  sich bei ihrem  
neuen  R egenerativofen  ebenfalls d as  Ziel gesteck t, die Schw ankungen in  d e r T em p era tu r d e r Ofen-

£1 g* =  H a u p ig a s lc itu n g e n . f  =  D e e k c n -G a sk an a l. si s s  =  S o h le n -G ask a n a le . z =  Z w isc h e n -L u ftk a n a lc .  k g  =  R e g e n e ra to r-  
k a n iilc , au g c& b lick lich  a u f  L u f t g e h e n d , k u  =  R e g c n e ra to rk a n ttlc ,  a u g e n b lic k llc h  a u f  A b h itze  g e h e n d . n  r j  =  R e g e n e ra to re m

Abbildung 21 und 22. Regenerativofen der Rheinischen Chamotte- und Dinas-Werke.

Schniffa, - bJ Sc/im/fc-cL

nÓKSpKtt

foerfcbn/fte

w and  auszugleichen, und  erreichen dieses Ziel, w ie A b b .21 u . 22 erkennen  liiGt, in  der W eise, daB sowohl 
u n ten  a is  auch  oben B ren n er angeo rdne t sind , die fiir eine m oglichst innige Y erm ischung  v o n  L u ft 
u n d  H eizgas g eb au t sind. D er Ofen w ird  d u rch  eine d e r Z ah l d e r H eizziige en tsp rechend  groBe A nzahl 
v o n  F lam m en  beheiz t, v o n  denen  im m er abw echselnd  eine au s  den  u n te re n  G askan iilen  Sj s„ u n d  
eine au s  den  oberen  G ask an a len  f k o m m t. D ie G ask an a le  s, s- sind jedesm al d o p p e lt, zu  beiden 
S e iten  d e r  K an a le  d , in  den en  d ie  w arm e F risc h lu f t au s dem  S cheite l d e r  Sohlengew ólbe au fs te ig t, 
an g eo rd n e t, r o n  den  beiderse itigen  G askana len  s teh en  im m er abw echselnd  d ie  linken  m it d e r  einen 
H a lf te  d e r  Y ertika lz iige  (beispielsw eise d en  g eradzah ligen  d ie  rech ten  m it  d e r  an d eren  H a lf te  (also 
d en  ungeradzah ligen) in  \ re rb indung . D ie oberen  B ren n e r e rh a lten  ih re  F risc h lu f t d u rch  k ieine 
P le ifen  z, d ie  au ch  h ier, w ie beim  C ollinschen u n d  dem  a lte ren  von  B auerschen  O fen, in  d en  B in d e rn  
a u sg esp a rt sind , u n d  z w a rw ird  im m er n u r  d e r  H a lfte  d ieser B ren n er F risc h lu f t zu gefiih rt, d ie  in d e n  
K an a lch en  z n a tu r lic h  h o chg rad ig  vorgew iirm t is t . In  dem  B e trieb szu stan d e , w ie ih n  A b b ild u n g  21 
d a rs te ll t ,  s in d  alle  un g erad zah lig en  Y e rtik a lk an a le  (von links gezah lt) an  d a s  H eizgas, a lle  g e ra d 
zah ligen  a n  den  A b h itzek a n a l angesch lossen , w ogegen u m g ek eh rt alle geradzah ligen  oberen  B ren n e r 
vo rg ew arm te  F risc h lu f t e rh a lten . Z um  Zw ecke d e r  U m stellung  w erden  von  den  Sohlenkaniilen 
k j  k u> die, w ie die A bb ildung  erkennen  l;iBt, abw echselnd au f A bh itze  un d  L u ft gehen , d ie  jew eils 
beispielsw eise ungeradzah ligen  an  die auB ere L u ft, d ie anderen  an  die A bh itze le itung  angeschlossen, 
so daB d a m it d ie  en tsp rechenden  H eizkanale  im  O fe n , die d u rch  k ieine Z w eigkanale m it diesen 
Sohlenkanalen  in  ^ 'erbinclung steh en , ebenfalls au f L u ft bezw . A bh itze  g este llt w erden. E benso  
w ird  je tz t  d ie  b ish e r m it G as g espeiste  H a lf te  d e r  G askana le  s, von  d e r  G asle itu n g  ab- u n d  die 
an d ere  H a lf te  an  d iese angeschlossen , w ah ren d  g le ichzeitig  d ie  b ish e r n ic h t in  B e trieb  gew esene H a lf te
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der oberen B ren n e r d u rch  d ie  an d e re  H a lf te  d e r  K an a le  z  V e rb ren n u n g slu ft e rh a lt. In fo lgedessen  
sind die Schw ankungen in  d e r  T em p era tu r d e r H eizw and  infolge d e r  U m stellung  kaum  nennensw ert, 
indem  naeh  d e r  U m sch a ltu n g  n u r  d ie  b is  d ah in  v o n  u n t e n  g espe isten  V e rtik a lk an a le  je tz t  
Heizgas von  o b e n  e rh a lte n  u n d  u m g ek eh rt. D ie F irm a  g ib t an , daB, d a  bei dem  O fen in n e rh a lb  
der Zwischenv?ande keine h o rizon ta len  G asverte ilungskanale  y o rh an d en  sind  u n d  er sich  deshalb  
durch groBe S tan d festig k e it u n d  -d au er auszeichnet, es m oglich  gew orden sei, d ie O fen k am m em  au f 
eine H ohe von  2,4 b is  2,5 m  zu bringen . Jedocli w erden  solche H ohen  auch  bei an d ern  B au a rte n  
erreicht; es k o m m t d a rau f an , ob  d ie K ohle s ta rk  tre ib t oder n ich t.

D ie B ren n e r sind  fiir  e ine m óg lichs t k ra f tig e  M ischung  v o n  G as u n d  L u f t bei m ó g lich s te r A us- 
schlieBung v o n  S tich flam m en  g e b a u t, u n d  zw ar a is  R in g b ren n e r (A bb ildung  23), d u rc h  d e ren  M itte l- 
óffnung d a s  G as e in t r i t t ,  w ah ren d  d ie  au s  den  V ertika lp fe ifen  zu s tro m en d e  L u ft sich  in  dem  R ing - 
kanal sam m elt u n d  a u s  diesem  d u rc h  d ie  sch rag en  K an a le  k 2 u n d  w e ite r  u n te n  noch  d u rc h  d ie  senk- 
rechten K an ale  k , zum  G ase g e lan g t. D ie K an a le  k 2 s ind  e tw as  ex zen trisch  g es te llt, u m  d u rch  die 
daraus sich e rgebende W irb e lb ild u n g  eine g riind liche  D u rch m isch u n g  zu erzielen .

Von den  O efen d e r  F irm a  E v e n c e  C o p p e e  in  B riissel, d eren  N am e m it d e r  e rs ten  P eriode  d e r 
neueren E n tw ick lu n g  des K okso fenbaues eng y e rk n iip f t is t, k o m m t h ie r d e r  n eue  R e g e n e r a t i v -  
o f s n  in  B e tra c h t, w ogegen d e r  A b h i t z e o f e n  b e re its  a is  b e k a n n t y o rau sg ese tz t u n d  beziig- 
iich seiner au f  d ie  B esch re ib u n g  im  ,,G liickauf“ 1905 S eite  1558/59 verw iesen w erden  k an n .

D ie B esonderhe iten  des g e n a n n te n  O fens sin d  e in erse its  d ie  A rt u n d  W eise  d e r  Y e rte ilu n g  d e r 
H itze au f d ie  e inze lnen  T eile  d e r  Y e rtik a lw an d e  u n d  an d e rse its  d ie  A n o rd n u n g  d e r  R eg en e ra to ren . 
In e rs te re r I l in s ic h t h a t  C oppee e inm al zu  e in e r w eitg eh en d en  U n te rte ilu n g  d e r  Z w ischenw and  ge- 
griffen, indem  e r  d iese n ic h t n u r  in 2 o d e r 4 T eile, 
sondern in  10 T eile  g e te ilt h a t ,  d e rg e s ta lt, daB jed e  
dieser G ru p p en  d re i V ertika lz iige  um faB t u n d  daB 
der h a lb s tiin d ig e  W echsel g leichzeitig  bei 5 m it  je  6 
V ertikalziigen v erseh en en  G ru p p en  e in t r i t t .  Zu d ie 
sem Zw eck is t  z u n ach s t d ie  G aszu fiih ru n g  au f  je d e r  
Seite d o p p e lt a n g e o rd n e t , u n d  zw ar en tsp rech en  
(Abb. 24—26) d ie  G asle itungen  cl, den  G ru p p en  1 , 3,
5, 7 u n d  9, w ogegen d ie  G asle itu n g en  d 3 au f  d ie 
G ruppen 2, 4, 6, 8 u n d  10 a rb e ite n . D ie V erb in- 
dungen zw ischen  d en  u n te r  d e r  Sohle d e r  Z w ischen- 
w ande befind lichen  G ask an a len  u n d  den  V ertika lz iigen  
gehen au s dem  Q u e rsc h n itt in  A bb . 26 h e rv o r. W e ite r  
ist dann  jed e r O fen m it e inem  S o h len k an a l au sg e ru s te t, 
und zw ar sin d  d iese S oh lenkana le  B , B 5 usw . ih re rse its  
m it dem  R eg en e ra to rsy s tem  d e ra r tig  v e rb u n d e n , daB 
die eine H a lfte , beispielsw eise d ie  K an a le  a lle r O efen 
m it geraden  N u m m ern , m it dem  A b h itz e k a n a l N  (A bb. 25), d ie  an d e re  H a lf te , also  d ie  Sohlen
kanale d e r O efen m it u n g e rad en  N u m m em , m it d em  K a n a ł M, d e r  d ie  frische  L u f t zu fiih rt, in 
V erbindung s teh en . D ie S o h len k an a le  m it u n g e rad en  Z ah len  s te h e n  d a n n  en tsp rech en d  gemiiB 
Abbildung 24 m it den  ab fa llen d en  H eizziigen d u rc h  d ie  K an a le  n , in  V erb in d u n g , w ogegen 
die S oh lenkanale  m it g e rad en  N u m m e m  d en  H eizziigen  m it au fs te ig en d em  G ass tro m  d u rc h  
die K ana le  “n» d ie  V erb ren n u n g slu ft v o rg ew arm t zu fiih ren . E s  e rg ib t sich  a u s  d ieser A n- 
ordnung,, daB d ie  T e m p e ra tu ra n d e n in g e n  in  d e r  Z w ischenw and  n u r  yerlu iltn ism aB ig  g e ring  
sein konnen , d a  n a tu rg em aB  d e r  W a rm eu n te rsch ied  zw ischen  den  in  e in e r G ru p p e  hoch- 
steigenden V erb rennungsgasen  u n d  den  A bgasen  derse lben  k le inen  G ru p p e  n u r  geringfiig ig  sein 
kann. W ird  u m g es te llt, so t r e te n , d a  d ie  V e rb in d u n g  d e r  S o h len k an a le  m it den  R eg en e ra to ren  d ie 
selbe b le ib t, je tz t  d ie  heiBen A bgase au s d en  u n g erad en  S o h len k an a len  in  den  S am m ełk an a lM  u n d  
R egenera to r R ,,  w ogegen N  u n d  R., m i t  F r isc h lu f t au f die g e rad en  S o h len k an a le  a rb e i te n ; d ie  G as- 
verte ilung  w ird  d a n n  en tsp rech en d  in  d e r  W eise g e a n d e rt, daB  je tz t  die Z iige m it d en  N u m m ern  2, 4, 6, 
S un d  10 frisches H eizgas, d ie  Z iige m it den  N u m m e m  1 , 3, 5, 7 u n d  9 d ie  v e rb ra n n te n  A bgase 
erhalten . W as d en  R e g e n e ra to r  b e tr if f t ,  so  is t d e r  g an ze  R a u m  u n te r  d en  O efen fiir  d ie  A bh itze - 
und R e g en e ra to rk an a le  a u sg e n u tz t; d ie  S o h len k an a le  d e r  O efen s teh en  m it  den  auB eren A bh itze- 
kanalen J l  u n d  N  in  V erb in d u n g , au s  den en  d ie  G ase d a n n  d u rc h  d en  S ch o rn ste in zu g  in  d ie  R e- 
genera to renkan iile  R ,  bezw . R ,  ge langen . Z u r U n te rs tii tz u n g  des S ch o m ste in zu g es d ie n t d e r  
V en tila to r V, w elcher d u rc h  V e rm ittlu n g  d e r  sch ragen  W echse lk lappe  W  einm al au f  d en  rech ten , 
das an d re  M ai a u f  d en  lin k en  auB eren K a n a ł a rb e i te t ;  u n te r  ihm  lieg t d e r  F u ch s.

N e u e r  O f e n  v  o n I) r. T  h . v  o 11 B  a  u  e r. D ie vo n  D r. v o n  B a u e r  im  L au fe  d e r  le tz ten  
vier J a h rz e h n te  angegebenen  O fen b au a rten  zeichnen sich d u rc h  groBe M an n ig fa ltig k e it au s. Z u n ach st

Abbildung 23. Kingbrcnner der Kheinischcn 
Chamotte- und Dinas-Werke.
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b ev o rzu g te  d e r  E rf in d e r  steh cn d e  O efen*, von  denen  in  den  J a h re n  1867 b is  1888 in sg esam t 634 Stiick 
im  In -  u n d  A uslande  e rb a u t w urden , w o ru n te r je  80 in  W o lv e rh am p to n  u n d  M iddlesborough  u n d  120 in 
L e  C reu zo t; e in ige d ieser A n lagen  w aren  a is  R un d o fen , d en  R ingofen  auB erlich  ah n lieh , g eb au t. — 
S o d an n  fo lg ten  in  d e r Z e it v o n  1898 b is  1910 noch 264 łiegende O efen m it v e rtik a le n  H eizziigen, die

_________ _

a s a m a s : .

Ili, Hi usw . =  Sohlkan& le. Ci Cj =  H a u p tg a s le itu n g e n . b  =  G a sjin sch lu C stu tzen . d i da =  G a a z w ^ ig le ltu n g e n  fiir  d ie  e in z e ln e n  

O e fe n , f iir  j e d e  Z w lsc h e n w a n d  2. a, c , c  =  K a n iile  f iir  d a s  A n h e iz en  d e r  O efen . m m  =  Y e rb ln d u n g sk a n & le  z w isch e n  d en  

l ie iz w & n d tn  u n d  d e n  u n g c ra d z a h llg e n  b ezw . g e ra d z a h lig e n  S o h lk a n ile n .  k i  k> =  Y e rb in d u n g s k a n a le  z w isc h e n  d e n  u n g e ra d -  

b ezw . g e ra d z a h lig e n  S o h lk a n S le n  u n d  d e n  S a m m e lk a n a lc n . M N  =  L u f t-  bezw . A b h ltze -S u m m e lk an a le . R i Ra =  R e g e n e ra to re m

W  =  W e e h se lk la p p e . V =  F.xhau&tor.

Abbildung 24 bis 26. Neuer Regenerativofen von Coppóc.

jedoch  u n te r  sich  au ch  w ieder w esen tliche  Y ersch iedenheiten  aufw iesen. B ezuglich  d ieser O efen 
k a n n  au f  d ie  L ite ra tu r* *  verw iesen  w erd en ; vo n  groB eren A nlagen  s in d  z u e rw a h n e n  d ie jen igen  d e r 
Z eche H a n n o v e r  bei H orde l i. W . u n d  d e r J lse d e r  H iitte .

♦ F i s c h e r :  ,,Chem . T ech nol. der B rennstoffe ."  B d . II . B raunsch w eig  (V icweg) 1901 S. 77 u. f.
* Saram elw crk IX , S. 404 u. f .;  „ S ta h l und E isen"  1906, S . 1499 u. f.
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Die neueste  B a u a r t ,  d ie  in  ih re r  le tz te n  A u sg esta ltu n g  d u rch  d ie  A b b ildungen  27 b is  29 v c ran sch au - 
licht w ird, ze ig t w ieder g an z  an d e re  Z uge: d ieser O fen k en n ze ich n e t sich  a is  liegender O fen m it ho ri- 
zontalen H eizkana len , s te h t also zu  den  an d eren  n eu ze itlichen  O efen schon  n a c h  d ieser R ic h tu n g  h in  
in scharfem  G egensatz  u n d  n im m t a u c h  in  yersch iedenen  a n d e ren  B eziehungen  eine S o n ders te llung  ein.

M it dem  in d ieser Z e itsch rif t 1906 v o n  S im m ersb ach  (s. d . FuB note) besch riebenen  O fen 
(D. R . P . i 58oo5) t e i l t d e r  n eue  O fen tro tz  se in er w esen tlich  y e ra n d e r te n  B a u a r t  noch  zwei E igen- 
tiim lichkeiten, nam lich  e in m al d ie  A b w artsfiih ru n g  d e r  Iie izg ase  u n d  an d e rse its  d ie  A u ssp a ru n g  k le iner 
Kanale in den B indern , w ie w ir sie auch  bei d en  neu en  O efen v o n  Collin (A bb. 10 au f  S. 1487) u n d  
von den R hein ischen  C h am o tte - u n d  I )in as-W erken  (A bb. 21 au f  S. 1492) finden . Jed o ch  is t  d e r  
Gedanke d e r A b w artsfiih ru n g  d e r  H eizgase h ie r in  scharfem  G egensatz  zu  je n e r  friiheren

Abbildung 27 bis 29. 

Nebenprodukten-Koksofcn nach ron  Bauer.

B a u a r t  in  d e r  W eise v e rw irk lic h t; 
daB d ie  gróB te H itz e  n ic h t o b e n ,  
so n d ern  w ie bei d en  B a u a r te n  d e r  
a n d e ren  F irm en  u n t e  n  e rzeu g t 
w # d . U n d  die B inderkan iile  s in d  
h ie r  n ic h t ledig lich  fiir d ie  Z u fu h r 
v o n  V e rb ren n u n g slu ft, so n d ern  au ch  
fiir  d ie jen ige  vo n  G as b e s tim m t. 
D iese B in d erk an iile  bed in g en  iib ri-  
gens ih re rse its  noch  e ine  d r i t te  

U ebereinstim m ung m it d e r  a lte ren  B a u a r t:  d a s  F eh len  e ines R eg en e ra to rs  u n d  den  E rs a tz  d es
selben d u rch  d a s  h ier in  vo llem  U m fan g e  d u rch g e fiih rte  R ek u p e ra tiv sy s tcm .

Die H au p te ig e n tiim lich k e iten  des neu en  O fens sin d  fo lgende:
1. H o rizo n ta le  H eizk an a le , jedoch  in  g roB erer Z ah l an g eo rd n e t a is  bei friiheren  O efen m it H ori- 

zo n ta lk an iilen ,
2. Z ufiih rung  v o n  L u f t  u n d  G as d u rc h  d ie  y o rh in  erw iihn ten  B in derkan iile ,
3. Z erlegung  d e r  H eizw and  in  zwrei se lb stan d ig e  H a lfte n  d u rch  d ie  M itte lw and  m ,
4. B en u tzu n g  e ines Y en tila to rs  zum  A nsaugen  d e r  L u ft u n d  zu r  Y erte ilung  derse lben  in  d ie  H eiz- 

ziige. D er Y e n tila to r  soli die U n te r-  u n d  U eb erd ru ck v erh a ltn isse  v o n  d em  w echselnden  S chom - 
s te inzug  unabh iing ig  m ach en . E r  is t h ie r n ic h t, w ie  bei C oppee (A bb. 24 au f  S. 1494) a n  d a s  E n d e  
des ganzen  H eizgasw 'eges, v o r d en  S ch o m ste in , g e se tz t; so n d ern  in  d ie  M itte  des W eges d e r  
F risc h lu f t e in g esch a lte t.
H iem ac h  g e s ta lte t sich  d ie  F iih ru n g  v o n  L u f t, H eizgas u n d  A b h itze , w ie fo lg t:

D ie L u f t  g e lan g t, vom  Y e n tila to r  V an g esau g t, au s den  F u n d am en tg ew o lb en  d u rch  d ie  S chach t- 
chen h in  d ie  u n te r s te n  S o h len k an a le  s ,,  au s  d iesen  d a n n  d u rc h  d ie  Q u erk an a le  d ie  L an g sk an a le

Jc t i/ 7/ tf di/rcf? d /e  '/feł2M m & .
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(u n te r  d en  H eizw anden  liegend) i! u n d  i., d ie  Q u erk an a le  q 2, d ie  S oh lenkana le  s , u n d  d ie  kleinen 
ru n d en  K a n a le  p  in d ie  K an a le  i , ; au s  d iesen  fa llt sie d u re h  d ie  S ch ach tch en  r , ,  r 2 in  d ie  an  d e r  B a tte rie  
e n tla n g  lau fenden  K a n a le  I ,  w a rm t sich dab e i an  d en  A b h itzek an a len  I I  w e ite r v o r  u n d  w ird  dann, 
d u re h  den  V e n tila to r  h in d u rch z ieh en d , in  clie K aniile  I I I  geb lasen . A us d iesen  s te ig t sie d u reh  die 
R o h rle itu n g en  1 (A bb. 28 rech ts) zu den  A nsch luB stu tzen  au f, von  denen  sie zu r  H a lf te  in  d ie  nach 
auB en m iindenden , zu r  an d eren  H a lfte  in  d ie  a n  d ie  in n e ren  Y ertikalkanćile o zu  be id en  Seiten  der 
M itte lw an d  m  angeseh lossenen  B in d e r-L u ftk an a le  b  g e lan g t. A us d iesen  s tro m t sie d u reh  d ie  engen 
O effnungen  d  S eite  a n  S eite  m it dem  G ase aus, so daB diese D oppelo ffnungen  die B re n n e r  darste llen .

D as  G a s  s tro m t au s  den  beiderseitigen  H a u p tle itu n g e n  G lP G 2 in  d ie  V ertik a lro h re  g  (Abb. 27 
links) u n d  au s d iesen in  derselben  W eise wie die L u ft du rc li d ie  B in d erk an a le  c u n d  d ie  B renner- 
ó ffnungen  d.

D ie A b  h  i t  z e g e lan g t d u reh  d ie  Q u erk an a le  q 3 in  d ie  S oh lenkana le  s3 u n d  s tro m t du rc li diese 
u n d  d ie  S ch ach tch en  t  zum  A b h itzek a n a l I I ,  au f  diesem  W ege fo rtg ese tz t re k u p e ra tiv  W a n n ę  an 
d ie  in  den  N a ch b a rk an a len  einziehende L u ft abgebend . D ab e i is t  d ic  A n o rd n u n g  so ge tro ffen , daB 
je d e r  S oh lenkana l s3 d ie  A bh itze  v o n  zwei rech ten  bezw . linken  H e izw an d h a lften  e rh a lt u n d  d a h e r  von 
re c h ts  n ach  links bezw . von  links n ach  re c h ts  v o n  d e r A b h itze  d u rc h s tró m t w ird .

D a  je d e r B in d e rk a n a l d re i B rennero ffnungen  h a t,  so sin d  im  ganzen  30 B ren n e r v o rh an d en , die 
vo n  je  a c h t S tellen  au s fiir L u ft u n d  G as geregelt w erden  konnen .

D ie A nord n u n g  d e r  H eizzuge u n d  d e r B ren n er ken n ze ich n e t den  neu en  B au ersch en  O fen a is ein 
M itte ld in g  zw ischen den  O efen m it h o rizon ta len  u n d  den jen igen  m it v e rtik a le n  Z iigen. M it d en  ersteren  
h a t  e r  d ie  h o rizo n ta len  B in d e r u n d  d ie  H in te re in an d e rsch a ltu n g  d e r  einzelnen  B ren n e r in  d e r  Zug- 
r ic h tu n g , m it dem  le tz te ren  d ie  (w enigstens an n ah em d ) v e rtik a le  F la m m e n ric h tu n g  u n d  d ie  groBe 
Z ah l d e r  B ren n e r gem einsam . D ie F o rd e ru n g , daB d e r  u n te re  T eil des O fens s ta rk e r  b eh e iz t w erden 
soli, w ird  b e i den  O efen m it V ertika lz iigen  d ad u rch  e rfiillt, daB die heiB este S te lle  d e r  einzelnen  F lam m e 
a n  d a s  u n te re  E n d e  v e rleg t w ird , h ie r dagegen  d a d u rc h , daB die A b h itze  d e r  e inzelnen  B ren n e r sich 
n ach  u n te n  h in  im m er m eh r sum m iert.

Im  u b rig en  m ogę h ie r noch  an  d ie vo n  B auerschen  P a te n te  N r. 144947 u n d  166944 e rinnert 
w erden . D as  P a te n t  N r. 144 947 h a t  die E in fu h ru n g  vo n  Ililfsgasen  u n d  D am p f zum  G egenstande, 
w ah ren d  d as zw eite  P a te n t  sich n u r  au f d ie  Z u fiih ru n g  v o n  D am p f b ez ieh t, w ie sie b ek an n tlich  auch 
bei d e r  R e to rten v e rg asu n g  v ie lfach  erfo lg t. D ie  Z u fiih rung  e rfo lg t n ach  P a t .  144 947 d u reh  D urcli- 
b o h ru n g en  o d e r A usparungen  d e r  S teine, n ach  P a t. 166944 d u reh  L ócher in  den  B o d e n s te in e n ; es 
s in d  h ie r d ie  B odenste ine  g ew ah lt, u m  dem  D am p f m oglichst le ich t Z u tr i t t  in  d a s  In n e re  des K ohlen- 
k u ch en s  zu g e s ta tte n , d a  d ieser Z u tr i t t  von  den  S e iten  h e r  d u reh  d ie  K o k sk ru s te  g eh in d e r t w ird . Bei 
d em  m eh re rw ah n ten  O fen n ach  P a t. 158005 w u rd e  d a s  H eizgas w ah ren d  des le tz te n  D rit te ls  der 
G aru n g sze it g an z  a b g este llt u n d  durc li E in b lasen  v o n  D am p f e rse tz t, w odurch  d ie  G as-, T eer- und 
A m m o n iak au sb eu te  g este ig ert u n d  g le ichzeitig  eine K u h lu n g  d e r heiBen O fengase a u s  d iesem  le tz ten  
D rit te l ,  m it en tsp rech en d e r V erringerung  d es B ed arfs  an  K u h lflaeh en , e rz ie lt w u rd e . (F o rts . f.)

U eber Bewegung und Lagerung von Eisenerzen 
auf Grubenanlagen.*

V on B ergassesso r ® r.= $ ltg . K . G l i n  z in Saarbrucken .

(Hiorzu Tafel XXVIII.)

I m G egensatz zu  der aus der sonstigen F o rder- davon abgeselien, dio vielfaehen E inttfphtungen zur
technik  bekann ten  M assenforderung, insbe- w agereeliten  oder senkreeh ten , ununterbrochenen

sondere d e r beiden yornehm sten  M assengiiter, oder ab sa tz  weisen B ef6rd e ru n g v o n  H a u  f w e r k  en,
E isenerz  und K ohle, in  l o s e  g e s e h i i t t e t e m  z. B . durcli B an d tran sp o rteu re , Schneeken, Auf-
Z u s t a n d e ,  soli im folgenden die besondere ziige. K rane, durcli bodenstandige oder H ange-
A ufgabe beliandelt w erden, solche Stoffe in der bahnen und derg l. in ih re r  norm alen  A usgestal-
du rchdenG rubenbetriebbed ing tenU m hullung , nam- tung  oder A nw endung zu schildern. E s w ird
lich in der R ege l e i n g e l a d e n  i n  F o r d e r w a g e n ,  rie lm eh r v o r allem der F a li beliandelt, wo die
au f dem S chach tp la tze  fortzubew egen , u n te r  ent- A nw endung von G rubenfordergefafien und die im
sprechender U m ladung nach  B edarf anzusam m eln Zusam m enhang dam it stehenden B etriebserfo rder-
und dann abzufordern . E s is t alśo 1111 allgem einen nisse bei der B ew egung des F o rd e rg u tes  auf

* Yortrag, gehalten auf der Hauptyeraannnlung ^ D l GruBeilhofe und'bei der A bforderung an den
des Yereins deutscher Eisenhuttenleute in Dusseldorf crbrauclisort orne besondere r ortbildung be- 
am 5. Dezembcr 1909. kannter oder die A nw endung <rewisser sónst un-
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bekannter E in rich tungen  erfo rdern . Z ugleich sind 
dic Fiille erw ahn t, wo ein T e il d ieser E in- 
rieiitungen durch dic A usbildung der G rubeh- 
wagen ais S elbsten tladew agen  e rs e tz t is t, was 
auch neuerdiijgs geschehen ist.

Boi E isenerz komm en die groB ten Massen- 
bewegungen, sow eit unser K on tinen t iii B e trae h t 
kommt, und abgeschen vom reinen Tageb.au- 
betrieb, im lo thririg ischen wie franzosischen und 
lusem burgisclien M inettebezirk  vor. D ie Ja lirc s -  
erzeugung dieses B ez irkes b e tra g t e tw a  27 Mil- 
lionen Tonnen,* die T agesfo rderung  inancher 
einzelnen G ruben e tw a 2000  t  und raehr. Die 
Fórderung d e r G ruben g eh t zum g erin g e ren  T eil 
unm ittelbar in B ah in e rsan d  zu fe rn e r gelegenen 
Bezirken oder U m schlagplatzen. D e r g rofite  
Teil der F ó rderung  b leib t bei den im E rz -  
bezirk gelegenen E ise n h u tte n , die in viclen 
Fallen noch eine erhebliche E n tfe rn u n g  von  der 
G ew innungsstatte des E rz e s  haben, so dafi dieses 
durch besondere F ernbefd rderungs-E inrich tu iigen , 
z. B. Schm alspur- oder D rah tseilba linen , dorth in  
Iief8rd e rt w erden mufi. H auptsJlchlich in diesem 
letzteren  F a li is t man in d e r N euzeit dazu iiber- 
gegang lń , noch besondere S tapelraum e auf den 

. Gruben zu schaffen und diese sowohl in der Ge- 
sta lt von geschlossenen Y o rra tsb eh a lte rn  wie von 
Ł agerp latzen  im F re ien  auszubilden, w elche dann 
mit inaschinellen E in rich tungen  au szu s ta tten  sind. 
Der G rund dąfiir lieg t darin , dafi m an m it dem 
Grubenbetrieb von  den S to rungen  in der F e rn - 
befiirderuug und  m it der Fernbefo rderung  vo'n 
Storungen im G rubenbetriobe unabhang ig  sein 
will. D as gleiche g il t  vom H ilttenw erksbe triebe , 
der von S torungen, z. B. in d e r Schachtfonle- 
rung, fe rn er von A rbe ite rauss tanden  mul derg l. 
unbeeinflufit geha lten  w erden soli, ebenso, wie 
der G rubenbetrieb w e ite rg e fu h rt w erden kann, 
wenn das H iittenw erk  Y crhaltnism afiig w eniger 
abiummt.

F iir solclie E rzstap e lrau m e  erh eb t sich dann 
mit Kiickśicht. auf die grofien zu befordernden 
Mengen ganz von  selbst die F ó rd e ru n g  nach 
maschineller B eschickung und E n tleerung . D ie 
A rt und W eise  is t m eist von der Y o rfrag e  ab- 
baugig, ob das g a n z e  E rz  gestapelt. und darau f 
erst w e ite r verladen  w erden soli, oder ob der 
sofort, verladefah ige  T eil ohne D urchgang  durch 
die S tapelraum e unm itte lb ar re r la d e n  w erden 
soli. In  den m eisten F allen  is t dies dahin zu 
entscheiden, dafi es beim Y orhandensein solcher 
inaschineller E in rich tungen  v o rte ilh a fte r  is t, 
alles E rz  denselben W eg  maclien zu lassen. 
Man kann dies um so m ehr, ais das E rz  die

* Jfach „Stahl und E isen“ 1909, 4. August, S. 1203 
■wurden im Ja h re  1908 gofordert:

a.l Lothringen . ............................  13 281 589 t
b) Lusem burg . . . .  . 5 801 000 t
•'-) Ostfrankreich (M eurthe & Moselle-

B ez irk )..................................................  8 446 112 t

E igenschaft b esitz t, im G egensatz  zu anderen 
S toffen durch  die U m ladung n ich t zu seh r zu 
leiden und en tw e rte t zu w erden, und man h a t 
noch den Y orte il d e r gleiclim afiigeren M ischung 
des im E isengeha lt oft verscbiedenen E rze s . E s 
fallen  fe rn e r  die du rch  die T rennung  in zwei 
verschiedene B e trieb sa rten  bedingten erhiibten 
B etriebskosten  fo rt, und die inaschinellen E in 
rich tungen  w erden im ganzen w irtschaftlicher 
au sg en u tz t. G anz von der E rsp a rn is  au Be
triebskosten  abgeselien, konnen sieli d e ra r tig e  
A nlagen noch aus dem G rundę heraus lolinen, 
dafi, besonders bei neuen G ruben, die Bescliaffung 
von A rb e itsk ra ften  iiberhaupt schw ierig  ist.

F iir  die G rubenw agen sind von je h e r  ein- 
fache E n tlee ru n g sv o rn c litu n g en  bekaim t ge- 
wesen. B ei S to llengruben , die nam entlieb noch 
fiir E isenerz in  F rag e  kommen, b a t  m an die 
G rubenw agen yielfach  ais K i p p w a g e n  ausge- 
f i ib r t ,  insbesondere w enn sie zu r  unm ittel- 
baren  Y erladung  in B ahnw agen dienen. F iir 
die G rubenw agen , m it welchen m an besonders 
fiir alle S chach tgruben  zu  reclm en h a t, nUmlich 
fiir diejenigen m i t  f e s t o m  U n t e r g e s t e l l .  is t 
d e r  E inzelk re ise lw ipper das a ltbekann te  Hilfs- 
m itte l, um den F orderw agen  z u r  E n tlee ru n g  zu 
bringeh . F iir die neueren  B etriebe  m it ihren  
grofien M assenbew egungen reieben  aber beide 
E in rich tungen  n ich t aus. Infolgedessen  sind 
neuere Ifilfsm itte l geschaffen w orden, die iioch 
zum grofien T eil in d e r E n tw ick lung  und W eite r- 
b ildung liegriffen sind.

B ei E i s e n e r z  b a t das P rin z ip  d e r soge- 
nann ten  M e h r f a c h k r e i s e l w i p j | e r  sich Gel- 
tung  yerschafft, indem n ich t m ehr ein e inzelner 
W agen , sondern  ganze  W agenziige gek ipp t w er
den, was w egen d e r E igenschaft des E isenerzes, 
durch  Sehlcudern n ich t zu seh r zu leiden, mog- 
lich  is t. Bei d e r Scliilderung solcher M ehrfach- 
k re ise lw ip p e r, dereń  P rin z ip  an sieli n ich t neu 
is t, sind besonders die A nlagen  d e r G esellschaft 
m l' F o rderan lagen , E rn s t H eckel m. b. H ., S aa r
brucken . beriicksieh tig t, w elche die M ebrzahl der 
A usfiihrungen auf den G ruben des M inettcbezirks 
ausm aeben. M it einer elienfalls e rw ahn ten  Sonder- 
konstru k tio n  is t noch die F irm a P o h lig  hervo r- 
g e tre ten .

B ei d e r Y erw endung so lcher K reisclw ipper 
w erden die aus der G rube kom m enden W agen 
durch gew isse H ilfseinrichtungen zu Ziigen zu- 
sam m engestellt, und es w ird  ein g a n z e r  W agen- 
zug  in den K ipper eingefiihrt, um en tw eder an 
d e r S te lle , w o d ieser s te h t, oder woliin e r  
re r fa b re n  w ird, um 180 0 g ed reh t und da- 
dureh  en tle e rt zu  w erden. D e r K reiselw ipper 
is t  also se lbst ais K ranbriicke ausgebildet, die 
en tw eder seitlicb  u nm itte lbar auf den W anden 
des Y o rra tsb eh a lte rs  bezw . auf e iner erhobten  
F ah rb ah n , óiler m it S tiitzen  auf dem Boden des 
L agei-p latzes lau ft. E r  is t  m aseliinell d rehbar
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und y e rfah rb a r, und cs erfo lgęn beide B ew egun
gen gewfijinlićh durch  Ę lęk trom oto ren .

A bbildung 1 zeig t schem at isrli yerschiodene 
A usftihrungen. Nacli L eistungsf ahigkeit undU aum - 
bedarf fiir die G esamt an lage h a t man zw ei H aup t- 
ty p en  zu unterscheiden , die auch eine zweifaclie 
B etriebsw eise liedingen. Man kann die W ipper 
e inrichten  fiir W agend  u r c h la u f  oder fiir W agen- 
r i lc k la u f .  Z u r Y eranschaulichung dieser beiden 
B ew egungen mufi etw as von der A nordnung 
so lcher A nlagen vorw eggenom m en w erden, wes- 
halb  ein B lick auf die sp iiter zu besprerhenden Dis-

E in  gew isser N achteil bei ihm lieg t darin, 
dafi die Jiriicken fiir den W agenrund lauf ziemlicli 
erhcblielien Umfang bekommen, aber die B etrieb s
weise is t die beąuem ste und die Leistungs- 
fiihigkeit, seh r hocli.

I lat man durch besondere Y erhilltn issc vor 
und h in te r dem F iillrum pf m it g rofieręn  P la tt-  
form en zu rechnen oder is t eine zw ingende Not- 
wendigkeit. yorhanden, die L eistungsfilliigkeit noch 
w eite r zu ste igern , dann is t die A b a rt des Be
triebes bei den W ippern  m it W agendurch lauf zu 
empfehlen. wobei der W ipper n u r von Zeit. zu Zeit.

A bbildung 1. Schem ata von M ebrfacbkreisolw ippern fiir ganze W agonziige.

positionszeichnungen Abbildung 2 und T af. X X V III  
gew orfen w erden m ogę. A bbildung 2 ze ig t, wie 
die W agen  vom  Schaclit. kommend sieli v o r dem 
"Wipper zu einem Zuge sam meln, in den W ipper 
e ingefiihrt, d o rt u n te r g leichzeitigem  seitlichen 
Y erfah ren  bis zu r  S tu rz s te lle  en tlee rt w erden und 
zu r  E in fah rts te lle  zu ruekkehren . D arau f w ird der 
K reiselw ipper m it einem neuen vollen Wragenzug  
bescliiekt, die leeren  W agen  verlassen ihn in der
selben A chse und laufen in einem K reis lau f bis 
h in te r  den Schaclit, zuriick . D er K reiselw ipper 
is t  vorn  und hin ten  offen. Auf A bbildung 1,
w elche die yerscliiedenen W ippertypeii schem a- 
tiscli w iedergib t, ze ig t F ig u r 1 und 2 einen solchen 
K reiselw ipper. In  diesem F a lle  m acht e r  lediglich 
eine pendelnde, also zw eifaclie Bew egung zw ischen 
E in fah rtss te lle  d e r yollen W agen  und S tu rzs te lle .

an eine andere S telle  yerfah ren  w ird, und dann 
z u r  A uffah rt der W agen  auf den W ipper an 
seinen yerscliiedenen S tellungen  m e h r e r e  sta tio - 
n ttr  y erleg te  G leise dienen. An der B a u a r t des 
W ippers iindert diese B etriebsw eise n ichts.

D e r zw eite Ilau p tfa ll ist d e rje n ig e . den 
T afel X X V III  und F ig u r  3 auf A bbildung 1 ze ig t. 
dafi de r W agenzug  aus dem W ipper unmit te lb a r zum 
Schaclit zurucklUuft, w as dann auf einem zw eiten, 
zu r  A bfuhr dienenden Gleis zu geschehen h a t.

D e r W ipper is t n u r yo rn  offen, und zum H er- 
ausbringen der Wragen sind besondere E in rich tun - 
gen notw em lig. Bei dieser W ip p e ra r t haben die 
B aulichkeiten  einen geringeren  Umfang, da Zn- und 
A bfulirgleise auf d e r  B riicke  zw ischen Schaclit und 
W ip p er nebeneinander liegen. D a d e r  W ip p er aber 
d r e i  Bew egungen nacheinander m acht, nttmlich

Fig. 3.

-ć r o - -Ć rC r ;

Fig . 1.

F ig . 2.
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1 . von d e r E in fah rts te lle  nach  d e r S turz- 
stelle,

2. von der S tu rzs te lle  nach der A usfahrt- 
stclle,

3. von der A usfah rtste lle  zu r  E infalirt- 
st.elle,

so is t die L eistungsfU higkeit w egen dieses 
e tw as ze itraubenderen  V erfalirens etwas 
g e rin g fr . A llerdings kann h ie r  aucli w ieder 
durch  groB ere F a h r-  und D rehgeschw indig- 
ke it und durch  besondere m aschinelle E nt- 
leerungseinrich tungen  ein gew isser A usgleich 
geschaffen w erden.

Die E n tleeru n g  so lcher W ip p er geschali 
nach einer friiheren  A usfiihrung d e r F irm a 
F o l i i i g  in Coln* dadurch, dafi die Kipp- 
tronim el des K reiselw ippers an der Durch* 
fah rtss te lle  durch einen von aufien an- 
greifenden (łęw ich tsbalancier gelioben wird. 
Die E in rich tung  erfiillt g u t ih ren  Zweck. 
mu- setzen  sich die W agen  e tw as langsam  
in B ew egung. Bei den von  der F irm a 
H eckel ausgefiihrten  W ipperu  w ird  eine 
maschinelle A usstoC yorriclitung in G estalt 
e iner unt.erliegenden, in der K ipptrom m el 
eingebauten und sich m it d ieser drelienden 
K ette**  angew andt. D er A ntriebsm otor 
mufl dann en tw eder aucli in die K ipp
trom m el eingebaut sein und d reh t sich mit, 
w orauf bei der K onstruk tion  der L ager 
usw . R iicksicht genommen w erden mufi, 
oder aber e r  kann auch stationU r auf dem 
U n tergeste ll angeordnet sein und dann auf 
eine Zentralsclieibe der K ipptrom m el tre i- 
ben, wie F ig . 3 auf A bbildung 1 ze ig t. Ein 
solcher W ipper is t fe rn e r in  Abbildung 3 
des naheren  d a rg es te llt. E r  besteh t aus 
folgenden llau p tte ilen :

1 . d e r  W i p p e r  t r o m m e l ,  welclie den 
W agen/.ug  aufnimm t. F iir  die A usfiihrung 
dieser W ippertrom m el kann m an E isen
k onstruk tion , F ig u r  1 und 3 der Abbil
dung 1. oder B leclikonstruk tion , F ig u r  2 
auf Abbildung 1, wali len. B ei allen  Kon- 
stru k tio n en  is t darau f R iicksich t zu nelimen, 
w as bei den e rs ten  A usfulm tngen w eniger 
beach te t w urde, dafi das E rz  aus der oberen 
Oeffnung der K ipptrom m el g u t herausfa llt, 
und daB Q uerverbande, nam entlich D iagonal- 
verbande. m ogliclist yerm ieden w erden. Die 
K ipptrom m el h a t also im w esentlichen die 
G esta lt eines oben offenen U anzunehm en 
und n u r zu r  S icherung  sind ev. einige rech t- 
w inklige Q uerverbaude anzuordnen, w elche 
nocli am besten  m it dreieckigen S tahlrippen 
zu arm ieren  sind, so dafi das E rz  an diesen 
R ippen g u t abg le ite t. Ilin sich tlich  der W ahl

* .G lackauf*  1907, 14. Dez., S. 1674.
** Paten t 198 460 der F irm a Heckel.
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zw ischen E isen - und B lechkonstrukt.ion kann g esag t w er
den, daB e rs te re  ein e tw as le ich te res  W ippergew ich t be- 
dingt, let.zt.ere ein Y orbeifallen des E rzes  aus der Kipp- 
tronuneł, ausgeiłOmmen an der oberen Oeffnung, iiber- 
haup t v erh indert. 1’m gib t man, wie es F ig u r  2 Abbild. 1 
z e ig t, die B lechtrom m el des W ippers n&ch m it einer 
beiderseitigen  llau b e , w elche das herau sg esch u tte tc  E rz  
tr ic h te ra r t ig  aufnim m t, dann kann  die ganze  B aubreite  des 
W ippers g e rin g e r genommen w erden , indem dann die 
S treu b re ile  sich y e rr in g e rt.
y jj In  der W ippertrom m el h a t sich eine A ufhaltc- und 
B rem syo rrich tung  zu befinden, welche <|;ic W agen  beim 
E inlaufen  in den W ipper vorn  fe s th a lt. F iir  diese Brem s- 
yo rrich tu n g  h a t  sich diąjenige B a u a rt ais zweckmitCig her- 
ausgeb ildet, bei d e r S eh le ifb re ttcr oder B alken an den 
A chscn schleifen oder sich auf die L aufkrilnze der R ad er

legen. D ie B etiltigung  des 
N iedęrlegens und L iiftens 
d ieser in W inkeleisen  be- 
festig ten  B alken geschieht 
dann durch  ein H ebelpaar, 
w elches, wic die iibrlgen 
E in rich tungen , vom  F iih re r- 
stand aus b e tiltig t wird.

Am yorderen  und h in teren  
Ende der Kippt.rommel be- 
findet sich je  eine k re isrunde 
A bschlufiwand. W egen der 
s ta rk en  B eansprucliung ist. 
h ierfiir S taklgufi zw eck- 
milCig. D iese W and t rilg t 
einen Z alihkranz fiir  die 
D rehbew egung und einen 
L au fk ranz , w elcher das Ge
wicht der K ipptrom m el yorn  
und hin ten  abfiingt und sich 
auf zw ei S tiitz ro llen  des 

”  U ntergeste lles au fs tiitz t. In
gj der B egel ru lit die Kipp-
Z trom m el n u r an diesen beiden

S tellen  yo rn  und hinten auf 
und is t sonst, gew ohnlich auf 
dic ganze  Lilnge fre itragend . 
E in F e h le r  bęstand  bei a lte - 
ren A usfiihrungen darin , daC 
schm ale T rag ro llen  genom 
men w urden , w elche lose 
auf der A chse liefen und 
einen s ta rk en  F lachendruck  
yon dem L aufring  'd e r  W ip
pertrom m el erh leiten . D er 
A ntrieb  w urde in diesem 
F a lle  lediglich durch die 
Z ahn rader bew irk t, und es 
ze ig te  sich, dafi durch Ein- 
laufen der R ingo die V er- 
zahnung  s ta rk  litt , indem 
sich die Zahne gegenseitig  
auf den Boden au fse tz ten . 
E s  em pfiehlt sich daher,
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m óglichst b re ite  T rag ro llen  tm<l Ł aufk ranze  zu 
iiehm en und jen e  ebenfalls m it der T riebw elle 
zu kuppeln. Auf diese W eise tre iben  die S tiitz- 
rad e r m it, und die Z ahn rader dienen hauptsach- 
lich zu r Kont,rolle d e r rich tigen  R elatiybew egung 
beider Trom m elenden, w irken also hauptsachlich 
d e r V erdrehung der T rom m el entgegen.. D ie E r-  
fa lirung  hat- auch gezeigt., dafi die g la tten  R ader 
zu r  E rz ie lu n g  der notw endigen Reibung bei der 
D rehbew egung an und fiir sich ausreichen,

2. dem  U n t e r g e s t e l l  de s  W ip p e r s , .  aus- 
gebildet nach Art, eines K ranfahrrahm ens. D ieses 
U n terg es te ll b esteh t aus zwei oder drei L angs- 
tra g e rn  u n ii an den. Kopfwiinden aus zwei T ra - 
yersen . D ies U n tergeste ll is t e inseitig , wie bei 
e iner Seldebebtthne p la ttfo rm artig  so auśzubildeir, 
dafi dort der M echanismus zum B etriebe des 
W ippers angeordnet w erden kann. D ieser b a t 
aus dem elck trisch  betriebenen F alir- und D reh- 
w erk  zu beśtehen. D er F alir- und K ippm otor 
sind am besten  in der M itte anzuordnen, um 
zu lange W ellen  zu verm eiden. Die S teuerappa- 
ra te t sind ebenfalls d o rt oder am Kopfende in 
einem F iih rerhauschen  un terzubringen . F u r  den 
einen dieser M otoren ist,, um eine g iinstigc P la tz -  
anordnung zu  erzielen , S tirn rad iiberse tzung  vor- 
zuschlageri, w ahrend der zw eite, und zw ar wegen 
d e r rascli in term itticrenden  B ew egung am liesten 
derjen ige fiir das K ippw erk , besser auf ein 
Schneckengetriebe w irk t. Yon dem F alirm oto r 
aus g e h t eine durchlaufende W elle zu den in 
den S e iten traversen  angebrach ten  L attfro llen , 
w elche durch Z ahnrad iibersetzung  b e tś t ig t  werden. 
Ebenso fiih rt eine. durchgehende W elle  zu den 
Z ahnriidern, welche an den Z ahnrildern der.W ipper- 
trom m el an dereń , beiden Enden eingreifen. Z ur 
raschen  B egrenznng  der F a h r- und D rehbew egung 
sind B rem sinagnete zu empfehlen, die bei S trom - 
schlufi einfallen. D ie LUngst.rager des U nter- 
geste lles w erden, w enn es sehr auf Piat,z an- 
kom m t, gemafi F ig u r 1 und F ig u r 2 Abbildung 1 
besser nach oben ausladend ausgefiihrt, w ahrend 
F ig u r  3 , m it u n te re r  A usladung, beiiuemere. 
K onstruk tionen  erg ib t.

D as Ciefalle d e r Schienen im W ipper is t so- 
wobl bei solchen mit, D urchlauf w ie m it Itticklauf 
in der R ich tung  des W ageneinlaufes geneig t an 
zuordnen. D ies ist, namlich besonders deshalb zu 
empfehlen, um beim se lb s tta tig en  W ageneinlauf 
sowohl wie beim m aschinellen E instofien alle  bis; 
zum le tz ten  W agen  g u t einlaufen zu lassen. 
R uckw art.s is t die durch die m aschinelle Riick- 
stofieinrlclitung e rz ie lte  lebendige K ra f t grofier. 
D as G efalle is t j e  nach dem W agen m ateria ł, zu
1 bis l ,5 ° /o  zu nchmeu;

D ie K etten fo rderung  zum A usstofien der 
W agen  h a t im allgem einen die B a u a rt einer m it 
N asen re rsebenen  U nterketten fo rderung . E s iś t 
n u r  zu beachten, dafi die N asen in rich tigen  
A bstanden angeordnet w erden und sich w ahrend

d er E in fah rt der W agen  an ih re r  rich tig en  Stelle 
befinden. W enn die W agen , wie es die Regel 
ist, den W ipper um gękelirt zu r  E in fah rtsrich tung  
yerlassen , dann mussen die. Nasen. fest, konnen 
also n ich t, wie bei g le ićher B ew egungsriclitung, 
nach vorn  um klapjibar sein. E ś sind deshalb 
n u r zwei K ettenuasen  anzuwenden,_ und es ist 
jedesm al ein llu b  von der E u tfe rn u n g  dieser 
N asen auszufiihren. In  der R uheste llung  mufi sieli 
jed e  d ieser beiden K ettenuasen  am E nde des 
W ippers im oberen oder un teren  S tran g  der 
K e tte  befinden. D a ein gew isses N aelilaufen der 
K ette  oft. n ich t zu yerm eiden ist, em pfiehlt es 
sich, fiir zukiinftige A usfiihrungen eine selbst- 
ta tig e  A b ste lh o rr ic h tu n g  der K ettenforderung 
anzuw enden. E in  anderes ']\Iitte l witre nocli das- 
jen ige , die K ettenan triebscheibe in d e r Auflauf- 
r ieh tung  der W agen  auf d e r Aohse gleit.en zu 
lassen, so dafi eine im W ege  stelieride K elten- 
nase yon dem W agen nach y o rw arts  geschoben 
w erden kann. N ach ru ck w arts  Inufi naturlich 
die Treibsciieibe m it der W elle  gekuppelt mit- 
laufen. E ine d e ra r tig e  E inrichtung: w iirde dann 
denselben Zweck erreiclien, wie die E inrich tung  
yon um klappbaren K ettennasen  bei solchen W ip- 
pern , bei denen die W agen  an der anderen Seite des 
W ippers herauslaufen . In  diesem F a lle  konnen 
m ehrere  K ettennasen  angew endet' w erden ; die 
W agen laufen einfach dariiber h inw eg,. indem sie 
die Nasen nach y o m  um legen. Nach ruckw arts 
s p e r r t sich die K ettennase  g e g e n , ein W iderlager 
und nim mt bei In g angse tzung  der K e tte  den 
W agen  nach y o rw arts  m it. F iir die um klapp
baren  K ettennasen  is t im G egensatz  zu d e r von 
fru lie r lle r bekannteń, und m eist ausgefiihrten 
scliw erfalligen E in rich tung  der A usriistuug  dieser 
N asen m it seitliclien Rollen, welche sich auf 
e iner F iih rung  abstiitzen , eine V ereinfachung 
daliin vorzusch lagen , dafi nach e iner bei S trecken- 
fó rderungen bekann t gew ordenen E inrich tung  
die um den K ettenbolzen  d rehbaren  N asen nacli 
h in teń  m it einem sebw anzartigen  F o r ts a tz  yer- 
śehen sind, w elcher ein hoheres G ew icht ats 
die K ettennase  selbst h a t und sich: gegen den 
nachsten  K ettenbolzen  abstu tz tl- N órm alerw eise 
h a lt dieses G egcngew icht die K ettennase  nach 
oben au frech t, indem sie zugleieh ein zeitw eises 
V ornuberkippen g e s ta tte t.

D ie K etten fo rderung  w ird durch einen be- 
sonderen E lek trom o to r bew egt. D ieser bat,1 in der 
gezeichneten  A usfiihrung seinen P la tz  auf der 
T ra re r s e  des U ntergestelles, um eine unm ittel- 
b a re  U ebersetzung  zu erzielen . Die zen tra le  
Scheibe w irk t dann d u rc h ! S tirn - und K egelrad- 
u b erse tzung  in der K ipptrom m el auf das T reib- 
ra d  fiir die un terliegende K etten fo rderung , und 
d e r  M otor bleibt s ta tio n a r stelien.

W as die Grofienbem essung so lcher M ehrfach- 
krelselw ipper be triff t, so w ird dieselbe passen- 
derw eise fiir sechs bis ac lit W agen  gew ah lt
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Dies ergibt eine . ganz .angem essene 'S tape lb re ite  
und doch n ich t allzu  schw ere K onstruk tionen  fu r 
die maśchinelleu E in ricb tungen . M an nim int 
gewiilmlich eine gerade  Zahl, weil die F o rd er- 
korbe, nam entlich bei neuen G ruben, die F o rd e r
wagen m eist paarw eise  trag en . Die L ange so lcher 
Wipper, also ih re  'Spannw eite, schw ank t dann 
zwischen 12 und 18 ni, die N u tz ia s t zw ischen 
12 und 24 t. D ie F ahrgeschw ind igkeit und 
Umdrehungszahl bei den W ippern  sind je  nach 
Leistung z u w ahlen, indem m an .je nach  der 
gcwiinschten Zahl (ler W ippersp ie le  in der Zeit- 
cinheit ein bestim m tes P rog ram m  iaufstellt. Man 
rechnet auf eine Zahl d e r Spiele yon 4 bis 10 und 
kommt dann au f 'G eschw ind igkeiten  von 3/ i
1,5 m, auf eine U m drelm ngszahl yon 4 bis 10. Die 
Motorstitrkc h a t h iernach  fiir das F a lirw erk  e tw a 
20 bis 45 PS , fiir das D rehw erk  10 bis 15 PS  
zu betragen: F iir die K etten fo rderung  im W ipper 
wird nur w enig K ra f t beno tig t, doch em pfiehlt 
es sieli, bei solchen E in rich tu n g en  fiir raulfen 
Betrieb m it der M o to rsta rke  U berhaupt n icht 
unter 10 P S  zu gehen.

W enn fiir 'ein W ippersp ie l angenomm en w ird , 
<laC die F ahrgeschw indigkeit 1,5 m /seć, der ein- 
faęhe F alirw eg  20 m und die U m drehungszahl
i. d. M. 5 betragen  soli, e rg ib t sich beispielsweise 
folgende Z eitein teilung. E s kommen auf den

W a g e n e in la u f ................................ 10 sec
Aniassen und F ahren  . . . . .  25 „
Anlialten ( B r e m s o n ) ................... 4 „
K i p p e n ..........................................20 „
Anlapsen und R iickfahrcń . . .  25 „
E in s te llo n ..........................................  6 „

Die D aten  fiir zw ei ais norm al geltende
M elirfachkreiselwipper sind in folgendem zusam - 
m engestellt: 1 is t ein W ipper m it W agendurch- 
lauf, 2 mit. W agenriick laiif; W ipper 1 en tsp rich t 
Figur 1 auf Abbildung 1 , W ipper 2 en tsp rich t 
Figur 3 auf A bbildung 1 und A bbildung 3.

1 2
Spanriwcilo in m ............................ 14,5 16,6
Gefflrderte AYagenzalil i. d. Std. . 145 135
Wngenzalil im Wipper . . . .  8 8
Wagencinzolgewicbt in kg . . 2 600 2 700
DaYon Einzelnutzlast in kg . . 2 000 2 000
Wipperoigengowiclit....................... 29 000 34 000
Bruttogewicht der Gcsamtein-

r ich tu n g ......................................... 49 800 55 600
GefSllo im W ip p e r ....................... 1 °/0 1 °/o

F a h r w o r k ;  l 2
Gescbwindigkoit in m/see . . .  1 1,5
Motor in P S ....................... 20 42

K i p p w e r k :
Umdrehungcn i. d. Min.................. 5 4—5
Motor in P S ....................................  10 14

K e t t e n f o r d e r u n g  i m AYi ppor :  
Ooschwindigkoit in m/sec . . .  —  SU
■Motor iń PS ....................... ; . . — 10

P ie  M ehrfachkreiselw ipper fiir L ag erp la tze  
und fiir A 'o rra tsb eh a lte r w erden in un tere inander 
gleicher B a u a rt au sg e fu h rt; e rs te re  e rh a lten  n u r 
m der llegel eine erhShte F ah rb ah n  oder w erden,

wie sp a te r d a rge leg t, ;im m ittelbar m it einer fahr- 
baren  Y crladebriicke zusam m engebaut.

Zum E infiiliren d e r \:ollen W agen  in den 
W ipper kann ein gew isses G efalle der Zufulir- 
balin h en u tz t w erden, w elches allerd ings ziem- 
licli grofi (iiber 2 °/0) •genominen w erden mufi, 
weil die W agen  r o r  dem W ipper ' eine Z eitlang 
stillste lien  und sich dann w ieder in G ang set.zen 
miissen. Um ein rascheres E in fah ren  zu er- 
zielen, oder dort, wo das G efalle fiir diese selbst- 
ttltige W agenbew egung n ich t ausre ich t, is t eine 
besondere E insto fivo rrich tung  g le id i der Aus- 
sto flyo rrich tung  im W ip p er m it unt.erliegender 
K e tte  und K ettennasen  zu w ableii. Dio N asen 
sind w ieder ungefah r im A bstande der Z uglange 
anzuordnen, dam it walirem l des S tillstandes sich 
keine ‘ K ettennase  in d e r S trecke  befindet und 
die W agen  bis zum W ipper yo rlan fen  konnen.

Y or dem W ipper is t in allen F allen , sei es, 
dafi ihm d ie .W agen  dureh  G efalle oder maschi- 
nell zulaufen sollen, zum A nsamm eln und F est- 
lia lten  der W agen , w ahrend der W ipper a rbe ite t, 
noch eine A ufhalte- und B rem seinrich tung  an- 
zubringen, welche auf dio yo rdęren  W agen  w irk t 
und diese brem st. D iese B rem sen konnen selbst- 
ta t ig  w irken , wenn z. B. die beiden am yorderen  
E nde in der H ohe des W agen rades d reh b ar ge- 
lag e rten  horizon ta len , ho lzarm ierten  B alken yon 
e tw a  2 m L ange am anderen E nde m it einer 
H ebeltibersetzung  yersehen  und m it einem G ew icht 
b e las te t sind, so daB die B rem sbacken einen go- 
w isśen D ruck  auf die B ad er ausiiben und die 
W agen  stofifrei einlaufen und zum S tillstand  
kommen. D ie W agen w erden freigegeben, indem 
durcli L iiften des B rem shebels die B rem sbacken 
abgehoben : w erden.

W enn auch bei den b isherigen W ipperein- 
rich tungen  z u r  B e ta tig u n g  der A ufhalte- und Ein- 
stofi\-orrichtungen v o r dem W ipper zw ecks Y er- 
einfachurig d e r K onstruk tion  m eist eino besondere 
B edienung yorhanden is t, so i is t doch auch ins 
A uge zu fassen, dafi dies yom E uh re rs tan d e  auf 
dem W ipper selbst erfolgen kann, indem passende 
m echanische oder e lek trische  V erbindungen g e leg t 
w erden. F e rn e r  kann zu r  B e ta tig u n g  d e r Auf- 
h a ltey o rrich tu n g  auch ein B rem sm agnet lienu tz t 
w erden. D ieser kann so geschaltet. \srerden, daC 
eine F re igabe  der W ag en  n ich t erfo lg t, wenn 
der W ipper n icht yo r dem E in fah rtsg le is ste llt. 
E rfo lg t die F re igabe  yon Haiul, dann w are 
dies durcli U nachtsam keit auch z. B . bei Ab- 
w esenheit des W ippers m oglich; deshalb is t 
noch eine w eite re  schlagbaum ałm liche E in rich tung  
yorzusehen , welche dureh E igengew icht fiir ge- 
wohnlicli geschlossen is t und welche nu r bei 
der E in fa h r t des W ippers an den rich tigen  P la tz  
von ihm hpchgedriick t w ird . D as H a lten  an  der 
rich tigen  S telle  kann n a tu rlich  auch se lb s tta tig  
dureh m echanisch - e lek trische Fahrt.begrenzung 
geschehen ; yom S tandpunk t der B etriebssicherlie it
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aus gen iig t aber ein einfaches seitliches Ausbiegen 
d e r Schienen.

Zum ZurU ckfuhren der W agen , w elche aus 
dem yorderen  oder hi n te ren  Ende des W ippers 
herauskom m en, konnen w iederum  unterliegende 
K etten  m it N asen yerw endet w erden. W enn man 
aber dic h o eh lieg en d e  K ette  aus R iicksicht auf 
die P la tz y e rsp e rru n g  n ich t scheut, is t aucli diese 
ein sclir zu  empfehlendes M ittel fiir llttckfOrde- 
rung , w eil sich die W agen  an je d e r  S telle  u n te r 
die K ette  begdben und von d ieser durch ilu* 
G ew icht mltgenom m en w erden, ganz gleich, in 
w elchen Zwischenriium en sie ih r zulatifen.

D urch die K eltenforderungen  zu r Rilckfuhrung 
d er W agen  sind diese zugleich auf eine solclie 
H ohe zu heben, daB sie von einem Scheite lpunkt 
im Gcfililc bis liiń ter den Schaclit ablaufen. 
Ebenso wie zu r  R cgulierung  des W ageneinlaufs 
in den W ipper konnen dann B rem seinrichtungen 
auch fiir den E in lauf der W agen in den F o rd er- 
korb bei Sehftchten b en u tz t w erden. Die W agen 
w erden dann v o r dem Schaclit in ziem lich steilem 
Gefillle aufgchalten , freigegeben und stofien die 
W agen  aus dem F o rderko rb  durch ihre leben- 
dige K ra ft heraus.

Im  allgem einen ist durch solche S tapelein- 
riclitungen das ganze  iiufiere B ild der obertilgi- 
gen  E rzg rubcnan lagen  bestim m t, da sonstige B e
triebe, wie sie bei K ohlengruben yorkom men, 
w ie groB ere M aschinonanlagen, R iltte re i, W iische, 
K okerei u sw ., zu ru ck tre ten  und selbst elek- 
trische  E nerg ie  gew ohnlich n ich t auf dem W erk  
e rzeu g t, sondern m eist aus der N achbarschaft 
yon der H iitte  und dergl. zuge le ite t w ird. Legt, 
man auf m oglichst einfache A bfSrderung W ert, 
dann is t de r Y o rra tsbeh iilte r allein das ge- 
gebene A ufstapelungsm itte l, da dic A bzapfung 
des F o rd e rg u tcs  iiieraus am einfachsten is t. Somit 
sind die B etriebskosten  hierbei die geringsten , 
die A nlage is t ab e r m eist re ch t teuer. Nachdem 
man neuerdings im m er m ehr g e le rn t h a t, auch 
den L ag erp la tz  durch  m aschinelle H iifsm ittel bes- 
se r zu en tleeren , mufi diesem m ehr die ihtn ge- 
btihrende R olle zugew iesen w erden. Man ordnet 
d ah er j e t z t  m eist beide A rten  yon Stapelrilum en 
an. H ierbei sp a r t m an an A nlagekapita l fiir 
den Y orra tsbeh iilte r und nim m t es in den 
K auf, dafi die m aschinelle RUckladung yom 
L ag erp la tz  e tw as te u re r  w ird. D e r Y o rra ts 
beh iilter d ient dann hauptsilchlich z u r  Auf
nahm e des im dauernden Y eiiadebetrieb  sofort 
abgeforderten  E rzes.

H a t man reine V orra tsbeh iilter-A nlagen , so 
haben diese zum A usgleich inelirtilg iger S torungen  
in Zu- und A bfuhr die yielfache T agesle istung  
zu fassen. E in  In h a lt yon 10 000  t  is t vicl- 
ie ich t das N orm ale, man kenn t aber auch solche 
yon IG 00 0  t.  I s t  jedoch neben dem Yor- 
ra tsb ch illte r ein L ag e rp la tz  yorhanden, so g eh t 
man m it dem In h a lte  des Y orra tsbeh illte rs  bis

auf eine T agesforderung , das sind yielleiclit 
e tw a 2000 t, h e ru n te r.

Auf diese W eise ergeben sich nun folgende 
A rten  von D isposltionen bei T agesan lagen . H ier- 
bei w ird von den S tollengruben ganz  abgesehen, 
da bei diesen einfachere V erliilltnisso vor- 
liegen und gew ohnlich durch eine schiefe Ebene 
oder dergleichen unm itte lbar auf den S tapelraum  
gefO rdert w ird. B ei S chach tan lag en , wo das 
F o n le rg u t senkrech t m eist u nm itte lbar auf die 
H ohe der S tapelritum e zu tag e  komm t, is t ange- 
nommen, daB eine D oppclschachtanlagc yorhan
den ist, oder eine A nlage dazu ausgebau t werden 
soli. E s ist hierbei fas t R egel, die E rzverladung , 
also den Y orra tsbeh iilte r oder Y orra tsbeh iilte r 
und L ag e rp la tz , para lle l zu r  V crbindungslinie der 
beiden Schilchte, ab er in ein iger E n tfem u n g  davon 
anzuordnen, so daB m an gleiche L angen  der Zu- 
fuhrw ege hat. A nlagen1 m it yerein ig tem  Y or
ra tsbeh iilte r und L ag erp la tz  konnen bei kleine- 
rem  Umfange beide in e iner Linie, einer an  den 
anderen anschlieSehd, angeordnet s e in ; bei groCe- 
ren  A nlagen is t es besser, beide p ara lle l zu ein- 
ander zu legen. U n ter Y erw endung yon Melir- 
fachkreiselwipi>ern ergeben sieli dann die Anlagen 
gemilC A bbildung2, T afe l X X V III und A bbildung -t 
bis C. Ilie ryon  sind diejenigen auf A bbildung 2 
und 4 sowie T afe l X X V III yon d e r F irm a Heckel 
bere its  ausgefiihrt, w ahrend die auf A bbildung 5 
und fi neue V orsclilage darste llen . Die Ein- 
richtungen A bbildung 2 und Tafel X X V III haben 
allgem ein fu r reine V orra tsbeh illte ran lagen  zu 
gelten , die iibrigen fu r y e re in ig te  Fiillrum pf- 
und L agerp la tzan iagen . Z u r E rla u te ru n g  diene 
sodami folgendes: Bei den rein en Y orra tsbch illte r- 
anlagen m it der e tw as le istungsfah igeren , aber 
rilumlich ausgedehnteren  und teu re ren  Anlage 
m it D urchlaufw ipper*, w ovon A bbildung 2 ein 
Bild g ib t, lieg t der Fullrum pf rechtw inklig  
zu der Z ufuhrbahn yom Schaclit. D iese Zu- 
fuhrbahn is t so g e leg t, dafi beim Y orbanden- 
sein eines zw eiten Sehachtes die zw eite Zufuhr
bahn para lle l angeordnet w erden kann, und sieli 
som it der Y o rra tsb eh a lte r p ara lle l zu r  Schacht- 
yerbindung e rs treck t. D ie W agen  m achen vom 
Schaclit den W eg  von der B riicke a b c zu dem 
K reiselw ipper d und kehren  dann iiber C A B 
an der iluCeren Seite des Fiillruinpfes zuriick. 
Eino gleiche A nlage kann sich fiir den anderen 
Schaclit an d e r  anderen Seite anschliefien. Es 
liegen dann die R iickfuhrungsbahnen an den 
beiden Stirnw ilnden des Fiillrum pfes. Zwischen 
Schaclit und Y o rra tsbeh iilte r muB P la tz  fiir die 
A ufstellung der W agen  ziige yorhanden sein 
(zwischen li und c), auBerdem is t im yorliegenden 
F a li noch eine Schrilgstreeke a  b zu r  Ueberwin- 
dung einer gew issen llohendifferenz yorgesehen, 
w as bei groBerem  yerfiigbaren  P la tz  seh r wohl

* Y gl. auch „St. u .E .“ 1909, 14. April, S. 540.
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moglicli ist. W egen  d e r S tei ung w erden die 
W agen zw isehen Sehacht und W ip p er durch eino 
U nterkette befo rdert, .welche an der Achse an- 
greift. Bei O berkette  miifiten die W agen  init 
besonderen M itnelim ervorrichtungen versehen  sein. 
Is t die ganze B ahn horizon ta l, so kann die E n t
fernung zw isehen Schaclit und V o rra tsb eh a lte r 
um dieses Stiick v e ri-in g e rt w erden. Z u r Rllck- 
fiihrung der aus dem W ipper h e raustre tenden  
W agen dient eine O berkette  auf dem geraden 
Stiick A. D as B riickenstuck  C v o r der O berkette  
wird im Gefillle durchfahren. D ie O berkette  
bringt die W agen  bei f ebenso w ieder auf eine 
derartige H ohe, dafi das K urvenstiick  B w ieder 
selbsttatig  du rchfahren  w ird. V or dem Schaclit 
bleiben die W agen  in e iner se lb stta tig en  Brem s- 
und A ufhalteyorrich tung  stehen, w erden durch 
einen Ilandhebel freigegeben und stofien auf dem 
Forderkorb die vollen W ag en  heraus.

F iir diesen Y o rra tsb eh a lte r , w elcher einer 
dor groBten ausgefiih rten  is t, w erden folgende 
Zalileu an g eg eb en :

Der FasBtingsraum des YorraŁsbohUl-
tora b e t r a g t .........................................  16 000 t
Die inneren IIau[)tabmes9ungen Bind 

folgende :
L a n g e ...........................................................  76 m
l i r e i to ...........................................................  10 „
N u t z h o h e ..................................................  9 „

Zum Bau des Yorratsbobiiltors w ur
den verw endet:

E i s e n ...........................................................  730 t
Beton und Jlauorw erk  ....................... 8 000 „
Unter dom Bchiilter laufen Eisenhahn- 

gleiso durch, auf wolchen dio W agen 
durch 132 FttlW orricbtungcń gefiillt 
werden. Die Kosten des Vorrats- 
behiilterB oinschlieBlich der Funda- 
mente, Briicko und zwoior Kroisel- 
wipper b e t r u g e n ................................ ca. 800 000 ^

In  der tiiglichcn A rbe ltsze it von zw ei Schich- 
ten  von zusam m en 19 S tunden w ird  augenblick- 
lich eine F o rd erle is tu n g  von 2 3 0 0  t bewUltigt, 
m oglich sind 5 2 0 0  t. D ie B edienungsleute in 
einer Schicht h e trag en :

auf dom horizontalen B ruckenstU ck........................... 1
vor dom W ip p e r ................................................................ 0
auf dem W ip p e r ................................................................ 1
bei dor W agonruckfUhrung zum Schacht . . . .  2
untor dom F i l i l r u m p f ....................................................... 0
sonst bei dor A n la g o ....................................................... 2

Die A ufwendungen und Lohne fiir diese L eute  
betragen  f. d. Schicht e tw a 48 J 6, die Ilohe des 
S trom verbrauches fiir die ganze  W ipperanlage 
32 bis 35 Kw.

Bei A nlagen m it K reiselw ippern und R uck lauf 
der W agen, wic es T afel X X V III  zeig t, h a td ie l l in -  
und R iickfiihrung auf zwei paralle len  Gleisen zwi- 
schen Schaclit und Y o rra tsb eh a lte r zu erfolgen und 
a lleG le ise  sind auf e iner einzigen Briicko vere in ig t. 
A uf der Zeichnung is t eine D oppelforderung in 
e i n e m  Schacht angenommen, so dafi zwei Zu- 
leitungsgleise zum W ipper m it zwei w eiteren  
R eseryegleisen  und zwei R iickleitungsgleise vor- 
handen sind. E s is t liier zugleich die A lter- 
native ers ichtlich , wobel auch das Einstofien in 
den W ipper durch eine un terliegende K e tte  er- 
fo lg t, irni die LeistungsfiUiigkeit zu erhohen 
und an Z eit zu sparen. Die R uckfiihrung zum 
Schacht erfo lg t ebenfalls durch eine u n te r
liegende K ette .

A llgem ein is t noch zu sagen, dafi auch in 
dem F allc , wo e in  M ehrfachkreiselw ipper die 
L eistung  einer Schach tan lage bew iiltigen wiirdo, 
m an m eist dereń zw ei yerw enden so llte , so dafi 
bei Schadhaftw erden m aschineller T eile e iner dem 
andern  ais R eserye dient. (ScbluB folgt.)

Die Tonerdesilikate, Kalksilikate und Kalkaluminate.
Yon P rof. D r. B. N e u m a n n  in D arm stad t.

1—1 ocliofenschlacken bestehen in der H auptsache 
aus K alk-T onerde-Ś ilikaten . F iir  p rak tische  

Zwecke ist, die w iehtigsteE igenschaft, derS chlacken 
der Grad ih re r Schm elzbarkeit. Yom F liissigkeits- 
grade derselben hilngt namlich cinerseits der 
mehr oder m inder g la t te  Y erlauf der Schm elzung 
ab, anderseits beeinflufit dio H ohe der Schmelz- 
tem peratur d irek t den K ohlenyerbrauch. D er 
Schmelzpunkt einer Schlacke soli in der Nftho 
'ies Sclim elzpunktes des M etalles liegen; is t die 
Schlacke zu strengfliissig , so s te ig t unnutig  der 
Brennstoffaufwand, is t sie zu leichtfliissig, so kann 
ein Teil des M etalles yerschlacken; ein gew isser 
Flilssigkeitsgrad is t ab er unbedingt erforderlich , 
um Einsehliisse von M etallkiigelchen zu yerm eiden. 
W ahrend 1 kg  E isen zum Schm elzen 350  W E  
crfordert, b rauch t 1 kg  Schlacke 400  -500  W E. 
Diese Zahlen zeigen die p rak tische  W ich tigke it

einer tun lichstle ich ten  Schm elzbarkeit derScliiacke. 
Die Schm elzbarkeit hftngt nun in der H auptsache 
yon der spezifischen W arm e und yon d e r Schmelz- 
tem p era tu r der betreffenden Schlacke ab. Dio 
spezifischen W arm cn der yersclilędenen Schlacken 
sind im allgem einen nicht seh r yerschieden yon 
e inander; man w ird n ich t selir fohlgohen, wenn 
man sio zu rund  0 ,30  an se tz t ( W h i t e  fand 
neuerdings bei verschiedenen S ilikaten  im M ittel 
bei 5 0 0 °  0 ,2 7 , bel 1 0 0 0 °  0 ,29 , bei 1 5 0 0 °  0 ,3 0 ); 
die Schm elzpunkte dagegen schw anken seh r s ta rk  
m it der Zusam m ensetzung.

Die U ntersucliungen iiber die Schm elzbarkeit 
der Schlacken reichen schon w eit z u riic k ; 
L a m p a d i u ś ,1 S e f s t r o m ,2 B e r  t l i  i e r ,3

1 „Journ. des Mines“  1809, Bd. 18, S. 171.
5 „Jernkontor. A nnaler“ 1828, Bd. 1, S. 155.
s „Traitć  dcB Essais", Paris  1834, I, S. 430.
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P e rc y - .S m .ife h ,4 B i s e h o f ,6 P l a f e t n e r ,6 A k e r -  
m a n ,7 i ł o w e 8 beschaftig ten  sich m it dieser 
F ra g e . D iese a lte  ren U ntersuchungen sind aber 
n ich t geeigne t, irgendw elche R egelm aCigkeiten 
erkennen  zu lassen, da die Metlioden der Tem pe- 
ra tu rbestim m ung  n u r selir unyollkom m cn aus- 
geb ildet w aren . Dic beiden let.ztgenanntcn A uto- 
ren  w andten  die kalo iim etrischoB estim m ungsw eise 
an. Yon neueren A rbeiten  auf diesem G ebiete 
sind zu nennen : Gr e d f e  * „D ie B ildungstem pe- 
r a tu r  der IToohofensclilacken11, II. O. l l o f m a n 10 
„Die B ildungsteinperatu ren  ein iger E isen- und 
K a lk sllik a tą" , B o u d o u a r d 11 „Y ersuehe iiber 
die S ehm ęlzbarkeit von llochofenschlacken“ , 
I l i e k e 12 „U eber die Schm elzbarkeit von K alk- 
T onerde-K ieselsaurem iscliungen “ und in Zusammen- 
liang  m it le tz te r e r :  M a t h o s i u ś 13 „Die Zu- 
sam m ensetzung der H ochofenschlacke in g ra - 
ph ischer D a rs te llu n g " . D ie T em pera tu rfests te llung  
in diesen A rbeiten  w a r ein Y ergleich  m it Segcr- 
kegeln  bezw . Z -K eg e ln . A bgesehen von den 
U ngenauigkeiteń , die r ie lle lch t in d ieser A r t  der 
T em peraturm essung  liegen, zeigen sich nam entlich 
bedeutende D ifferenzeii zw ischen den E rgebnissen 
d e r U ntersuchung von B o u d o u a r d  und anderen 
F o rsch e rn ; eine noclimalige K on tro lle  und E r 
giinzung des Schlackendiagram m es erschein t des
halb keinesw egs uberflussig , zum al da die A ngaben 
des D iagram m es nicht n u r fiir die E isenindustrie, 
sondern auch fiir die Z em entindustrie und M inera
logie ln te re sse  haben. F iir die Schm elzpunkte 
der cinfafchen S iiika te  liefern  auch Z ahlen  aus 
A rbeiten , dic anderen  G ebieten angehiiren , einen 
Y ergleich.

Die Schmelzpunktsbestimmung.
W ill man die von verschiedenen F o rschern  

gefundenen Sclunelzpunkte verg lelchen , so mufi 
man jedesm al zu e rs t f r a g e n : w ie  is t der Schm clz- 
punkt bestimmt. w orden, und w as sieh t d e r be-; 
treffende A u to r ais Schraelzpunkt. an. D a die 
S iiikate  nu r in seltenen  Fallen scharfe Schm elz
punkte haben, so ergeben sich aus d ieser ver- 
schiedenen A uffassung allein  schon ziem lich be
deutende D ifferenzeii.

A lle der b isher fes tg estc llten  Schm elzpunkte 
von K alk-T onerde-S ilikaten  sind durch Y ergleich  
m itS egerkege ln  bezw . Z-K egeln bestim m t w orden;

I 1’ercy „F u e l“, London 1876, S. 59.
4 „Dingl. Polyt. .Iournni“ 1862, lid . 165, S. 378.
9 M erbaeh: „G eblaaeluft", Leipzig 1840, S. 288.
7 „Jernkontor. A nnaler“ 1886, S. 1 (Ygl. „Stahl und

E isen“ 1886, S. 281, 387).
9 „Trans. Amer. Inst. of Min. Eng.“ 1899, lid. 28, 

S. 346.
” „Stahl und E isen" 1889, Sept., S. 756.

10 „Trans. Amer. Inst. of Min. Eng.“ 1899, lid. 29, 
S. 682.

II „Journ . of tho Iron & Steel Inst.“ 1905 ,1, S. 339 
(vgl. „Stahl und E isen“ 1905, 1. Dez., S. 1351).

„Sprcchsaal“ 1907, Nr. 44—46 (ygl. „Stahl 
und E isen“ 1908, 1. Jan ., S. 16).

13 „Stalli mul Eisen“ 1908, 5. Aug., S. 1121.

aber auch hierbei schon tre te n  U nterschiedc auf. 
B o u d o u a r d  form te aus der zu unterscheiden- 
den Substanz K egel, s te llte  diese auf eine 
S cham otte - U nt.erlage und set.zte diese m it den 
Y ergleichs-Segerkcgeln  in gesehlossenem  T iegel 
in einen F le tscher- bezw . D ey llle-O fen . Nach 
bestim m ter Schm elzdauer w urde d e rT ie g e l heraus- 
genommen und nachgesehen, w elche K egel ge- 
sclunolzen w aren. D iese M ethode is t durchaus 
feh lerhaft, weil m an einerseits den B eginn des 
E rw eichens nicht. beobachten kann, und weil die 
B estand tc ile  d e r  U nterlage  m it der K egelsubstanz 
reag ie ren  und so T iiuschungen heryorbringen . 
Dic K eram iker anderseits bestim men in solchen 
F a llen  den „K egelschm elzpunkt“ (Iv. S. P .), den 
S i m o n i s 11 wie fo lg t defin iert: „U n ter dem 
K egclschm elzpunkt e iner Substanz w ird die 
T em p era tu r verstanden , bei der bei steigender 
T em p era tu r ein gleichmaBig e rh i tz te r  K orper 
von der G esta lt d e r Segerkegel einen solchen 
G rad d e r E rw eiclm ng e rre ich t, dafi seine nieder- 
gehende Spitze  die F lachę  e rre ich t, auf d e r er 
m it sen k rech tc r k u rz e r  K an te  au fges te llt w a r" . 
A lter auch diese A rt der Sęhm elzpunktsfest- 
ste llung  ist noch e tw as w illkiirlich, da einzelne 
M ischungen so plotzlich schm elzen, dafi von einem 
„U m gehen" wie bei Segerkegeln  keine Itede  ist. 
W ie R i e k e  angibt, zeigen bei einem V ergleich 
m it Segerkegeln  oder Z -K eg e ln  bei schneller 
E rh itzu n g  n iedrig  schm elzende M ischungen zu 
niedrige Schm elzpunkte, anderse its  Mischungen 
m it seh r w enig oder seh r v iel K alk , die seh r hoch 
schm elzen, luihere Schm elzpunkte ais bei langsam er 
E rh itzu n g . Ilieke h a t deshalb eine bcstinunte E r- 
hitzungsgeschw indigkeit eingehalten , nilmlich so, 
dafi die folgenden Nummern d e r Y ergleichskegel 
in 4 bis 6 M inuten um schm olzen; e r  benu tz te  
K ohle ais U n terlage  und schm olz in einem elek- 
trischen  K ohlenw iderstandsofcn.

Bei allcn  T em peraturm esśungen, dic auf einen 
Y ergleich  m it Segerkegeln  zuriickgehen, is t also 
zu beachten, dafi die S chm elztem peraturen  eigent- 
llch n ich t genau einem bestim m tenT em peratu rg rade  
entspreclien, weil der F a k to r  der Z eit beim Schmol- 
zen eine grofie Rolle spielt. E s  sind zw ar oftei' 
schon genaue M essungen m it thenno-elek trischen  
P y rom etern  vorgeuom m en w orden , so von 
H e r a u s 15 an den K egeln 30- 36, von R o t h e 10 
an den K egeln 4 — 20 , und zw ar u n te r B enu tzung  
eines Iridium ofens und des Iridium -R uthenium - 
P y rom eters . Die Schm elzpunkte d e r hohen 
N um m ern w urden e tw a 20 — 3 0 ° t i e f e r  gefunden, 
ais die K egelschm elzpunktc j e t z t  angegeben 
w erden, die niederen Nummern stim m ten auf
O bis -}- 20° m it den fr tth e r angegebehen 
Sęhm elzpunkten iiberein. W e ite r  te ilte  z u le tz t
II o f f ni a  n n M essungen der E rw eichuugst.em pe-

14 „Sprechsaal" 1907, Nr. 29, S. 391.
15 „Zoitschr. f. angew. Chem.“ 1905, S. 49.
19 „Sprechsaal" 1907, Nr. 36, S. 483.
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raturen (lor Scgerkogcl 14- 35 nut, 17 die auf 
.liasis  der S kala  von H o l b Ó r n - V a l e n t i n e r “ 
mit einein Irid ium lufttherm om cter gem essen sind. 
Die Zahlen liegen im allgem einen um rund  3 0 °  
lioher ais die in dem le tz te n  P ro sp e k t ange- 
gebencn Zahlen. D ie fr iiher ais rich tig  ange- 
nonmienen Schm elzpunkte‘ d e r S egerkegel w aren 
wesentlieh zu hoch. Man h a t w eite r noch die 
Skala iiber den K egel 36 liinaus bis zu N r. 42 
iw e ite r t ,  also bis zu e iner T em p era tu r von etw a 
2000°, anderseits h a t m ah die K egel 20- 2G ais 
zu nahe beieinander liegend w egfallen  lassen .18

Um einigerm aficn einheitlicho Zahlen zu  haben, 
sind nachstehend bei Scliinelzpunktsangabcn in 
Kegelnummern die A ngaben b en u tz t, wie sie von 
dem T onindustrie-L aboratorium  j e t z t  angegeben 
werden; die A ngaben in illte ren  K egelnum m ern 
sind entsprechend um gerechuet w orden. E ine 
Zusamnięnstollung d e r liier in B  e tra ch  t kommen- 
den Kegel uud ih re r E rw e ichungspunk te .is t w eite r 
unten angegeben. F iir w issenschaftlichc Zwecke 
benutzt man se it e in iger Zeit in P o rze llan - 
inanufakturen auch sogen. Z-K egel (K egel aus 
Z ettlitzer Kaolin m it verschiedenem  P ro zen t-  
gelialte an M agnesia ,19) dereń Schm elzpunkte denen 
der, Segerkegel zw a r ahnlićh sind, ab er doch nicht. 
ganz mit ihnen iibereinstim m en. D e ra rtig e  Z-K cgel- 
angaben sind, so g u t wie m oglich, um gereclm ct.

A'or lan g ere r Z eit haben M e y e r l i o f f e r  und 
Vogt.. schon d a rau f hingew iesen, dafi sich die 
Losungsgesetzc auch auf M ineralschm elzen an- 
wonden lassen mussen, und es is t einleuchtend, 
dali durch die bei der U ntersuchung  von L egie- 
rungen so erfo lgreich  angew andte thcrm ische 
Analyse auch bei S ilikatschm elzen  m ancherlei 
Aufklarung zu e rw a rten  sein miiBte. D er p rak - 
tischen D urchfiilm m g dieses G edankens stellen  
sich , aber m ancherlei Schw ierigkeiten  entgegeri. 
Zunachst sind n u r in w enigen F a llen  scharfe 
Schmelzpunkte zu beobachten. Di i i  t e r 20 s a g t: 
,  Der A' o rgangbeim  pchm elzen vou Silikat.en is t ein 
derartiger, dafi man in vielen F allen , nainentlieh 
bei komplexcn A lum inium silikateń, keine p lotzliche 
Aenderung d e r inrieren R eibung h a t, d aher kein 
Punkt, in dcm sich die Ariskosita t p lo tzlich  iindert, 
sondern n u r ein gerad lin iges K urycnstiick . D ie 
Umwandlung in die am orphe P hase  kann bei 
selir groB er Ariskosita t e r/o lg en , ohne daB 
Man sagen konnte, d e r K orper wUre fliissig .a 
Silikatgoinischc, bezw . G lase r,21 geben also . t.eil- 
weisc, bald nachdem sie zu schm elzen angefangen, 
in dimnfliissigon Z ustand iib e r, andere  besitzen  
noch w eit iiber den P u n k t der E rw eichung  hinaus

17 „Stahl und E isen '1 1900, 24. Marz. S. 440.
'» ,,Sprechsaai“  1D07, Nr. 6, S. 71.
19 ..Sprechsaai" 1907, Nr. 15, S. 105.
50 Sitzungsber. d. Akad. d. W iss. in W ioń 1005, 

H 4, [. S. 520 u. ff.
21 Sitzungsber. d. Akad. d. W iss. in W ien 1006,

B- 115, 1,-8. 617.

eine bedeutende A 'iskositat. D o i  t e r  22 und auch 
G f  e i n e r  23 haben deshalb Ariskosita tśku rven  auf- 
genommen.

P łach t man also den Afśsrsuch, auch bei ge- 
schm olzencn S ilikatcn  E rs ta rru iig sk u ry en  (Zeit- 
T em pera tu rku ryen ), ilhnlich w ie hei den Legie- 
rungen, aufzunehm en, w ie das sowohl D o i  t e r  
w ie D a y ,  A l l e n ,  S h e p c r d ,  A Y h ite , A Y r ig h t!ł 
und auch d e r Are rfa sse r p ro b ie rt haben, so is t 
nach dcm oben G esagton verstand lich , dafi der 
K nićk beim U ebergang  d e r  F liissigkeitskurvc  in 
die E rs ta rru n g sk u rv e  n u r auB erordentlich undeut- 
lir.h z u erkennen ist. Ein fixer E rs ta rru n g s -  
punk t is t eben n ich t yorhąnden, sondern n u r ein 
E rs ta m m g s in te ry a ll. W e ite r  fallen dic e tw a 
gefundenen E rsta rru n g sp u n k te  yon S ilikatcn  nie 
mit ihren Schm elzpunkten zusam m en, sondern 
liegen im mer tie f u n te r  ihnen, w as auf dio s ta rko  
U nterkiih lung ro n  S ilikatschm clzon zurilckzu- 
fiihren is t, auf die schon M e y e r l i o f f e r  und 
auch O s t w a l d  liingedeutet h a tten . .Alan w ird 
daher g e rn  der Schlufifolgerung yon D ay und 
seinen M itarbeitcrn  beipflicht.on, daB, wenn die 
T ra g h e it der Z ustandsanderung  n ich t so groB ist, 
dafi iiberhaupt sich jed e  M essung y e rb ie te t, dor 
Schm elzpunkt e lier noch m it Z u trauen  bestim m bar 
is t, wie der E rs ta rru n g sp u n k t. A ehnlicho Be- 
obachtungen haben jiin g s t auch H i l p e r t  und 
K  o h I m e y  e r 25 boi ih ren  U ntersuchungen iiber 
die K alz ium ferrite  w ieder gem acht. Sie haben 
abśiehtlich , um eine N achpriifung zu e rle ich te rn , 
alle  gefundenen Unstimm igkeiteri m it in das 
D iagram m  oingcti'agen, und dieso bew eisen aller- 
dings, w as die beiden A u to ren  auch se lbst h eryo r- 
heben, dafi bei d e ra r tig en  A rbeiten  d e r In te r-  
pretat.ion ein auB erordentlich w eite r Spielraum  
gelassen bleibt. D as g il t  sowohl fiir die eutek- 
tischen Umwanfflungen wie fiir sonstige bei Auf- 
nahm en yon A bkuhlungskurven  au ftre tenden  Un- 
regclm a Blgkelten.

D ay und seine M ita rbe ite r haben daher bei 
ihren  so rg fa ltigen  Arcrsucheu iiber die K alk silika te  
S c h m e l z p u n k t e  gem essen, und zw ar sow ohl 
im P la tinsp ira lo fen  mit dem Therm oelem ent, wie 
im Iridium ofen m it dem optischen P y ro m e te r vOn 
H olborn - K u rlb au m , ebenso S h e p e r  d und 
P a n  k i n ,  auch dic sp iltc r angegebenen Neii- 
hestim m ungen d e r K alkalum inate  durch  den 
Arerfass'er, sind Schm elzpnnktsbestim m ungeń, die 
im e lek trisch  geheiz ten  K ohlenrohr-O fen mit. dem 
therm oelek trisehen  bezw . optischen P y ro m e te r 
(W anner) e rh a lten  w urden. B estiinm ter ais der 
A usdruck Schm elzpunk t wilre fiir unsere Be- 
stim m ungen a llerd ings die B ezcichnung „ E r -  
w e i c h u n g s p n n k t " .  E s is t dies derjenige

22 A. a. O.
23 Dissert., Jen a  1007, Ref. „Spreebsaal*1 1907, 

Nr. 46, S. 627.
ii  „Tscherm aks Min. Mitt.“  1907, Bd. 26, S. ICO. 
“  Ber. 1900, Bd. 42, S. 4580.
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P unk t, der beim Schm elzen von K ris ta llen  ais 
w irk licher physikalisfhor Sehm elzpunkt bezeiehnet. 
w ird, d. h . also d iejenige T em peratu r, bei der 
dio k leinsten  K ris ta ile  an ih ren  K anten gerade  
zu schm elzen anfangen . W enn auch im allge- 
meincn der Schm elzyorgang  infolge der sehiechten 
W ftrm eleitfilhigkeit der S ilikate und ih re r grofien 
V iskositftt seh r langsam  fo rtsch re ite t, so dafi 
httufig auch bei w eit hoheren T em pera tu ren  noch 
keino Fonnver!lnderung  zu erkennen is t, so mu fi 
m an doch ais sicher annehm en, dafi das betreffem le 
S ilika t vollstllndig vom festen  in den fliissigen 
Zust-and iibergehen w urde, wenn m an n u r lango 
genug  die T em p era tu r auf jenem  P u n k te  halten  
w ollte, bei dem die e rs ten  Spuren der Schm elzung 
s ieh tbar w erden. Dieso E rk lilrung  g ilt zw ar 
s tren g  genommen nu r fiir K ris ta ile , d. h. fiir den 
U ebergang vom kristailin iscben in den am orph- 
iso tropen Z ustand, w ir m achen aber keinen grofien 
F eh ler, w enn w ir diese A nsehauung auch auf 
den Sehm elzpunkt von „G lasern" iibertragen . 
D o lte r20 h a t nilmlich an e iner Iieilie yerschiedener 
S ilikate  g eze ig t, dafi zw ischen dem Schm elzpunkte 
der M ineralien und ih re r G lilser kein grofier 
U nterschied b e s teh t; die G lilser schm elzen nilmlich 
im D urchsclin itt n u r 10- 2 0 °  tiefer.

U nsere E rw eiclm ngspunkte  sind absichtlich, 
aus gleich zu erlilu ternden  G riinden, an „G lasern “ 
gem essen, <1. li. die verschiedenen S ilikatm lschurgen  
w urden v o rh e r vollstttndig geschm olzen, dio 
Schm elzen in S tiicke gesch lagen  und scharfkaiitige 
Split te r  z u r  lin te rsuchung  herangezogen . W ir 
umgehon so dio a lte  S tre itfrag e , ob die B ildungs- 
tem p era tu r der S ilikatschlacken bober lieg t ais 
dio S chm elztem peratur. A lle F o rsch er nilmlich, 
die ih re  Gemische y o rh e r n ich t geschm olzen 
haben (und das sind fa s t alle), sondern die aus 
d e r S ilikatm ischung K egel fe rtigen  und dereń 
Sehm elzpunkt bestim men, miifiten eigentlich  die 
Y erbindungsw ilrm e der Komponenton beriick- 
sich tigen ; iiber diese is t aber n ich t v iel G enaue 
bokannt. W enn  man z. B. s t a t t  K alk  das 
K arbonat (wie m eist) b en u tz t und dieses m it 
KieselsiUure in R eak tion  b rin g t, so w ird W ilrm e 
fre i; dieso erhoh t, sobald sich die T em p era tu r 
im Ofen d e r S chm elz tem peratu r n a h e r t , die 
T em p era tu r des K egels iiber die der Umgebung, 
von d e r das daneben befindliebo P y ro m eto r n ichts 
anze ig t, die ab er den K egel schneller zum Schm elzen 
bring t. Bei den schon eium al geschm olzenen 
..G lilsern“ is t eine solclie B eeinflussung aus- 
geschlossen. S h e p e r d  und P a n k i n  benu tz t en 
noch ein p a a r  andere M ethoden, um Schm elzpunkte 
von S ilikaten  zu erm itte ln .

N achstehend sind die bei U m rechnungen von 
Segerkegel-N um m ern benu tz ten  Schm elzpunkts- 
tem pera tu ren  angegeben.

K egel
Nr.

S chm elz-
punkt

K egel
Kr.

Schm clz*
punkt

w 
1 

•2
-1 S ch inelz -

punkt

5 1180° 13 1380° 26 1580°
6 1200° 14 1410° 27 1610°
7 1230° 15 1435° 28 1630°
8 1250° 16 1460° 29 1650°
9 1280° 17 1480° 30 1670°

10 1300° 18 1500° 31 1690°
U 1320° 19 1520° 32 1710°
12 1350° 20 1530° 33 1730°

K ogel Schm clz- 
X !. p u n k t ]

34
35 
3G
37
38
39
40
41
42

1750° I 
1770° 
1790° 
1825° 
1850° 
1880° 
1920° 
1960° 
2000 °

In  dem vorliegenden e rs ten  T eil der Ab- 
handlung sind zunilchst die Schm elzkurven der 
T onerdesilikate , d e r K alksilika lc  und der Kalk- 
alum inate besprochen. S p a te r sollen die Angaben 
iiber dio Schm elzbarkeit. d er te rn a ren  K alk-Ton- 
erde-Kieselsilure-G em ische und eine korpeiiiche 
D arste llung  der R esu lta te  folgen.

Die Schmelzpunkte von Quarz, Tonerde, Kalk.
Q u a r z .  D er Sehm elzpunkt des Q uarzes ist 

w icderholt G egenstand der U ntersuchung  gewesen, 
die gefum lcnen Zahlen stim men aber keineswegs 
ilbcrein. A is „K egelschm elzpunkt11 des Q uarzes 
w ird der S egerkegel 35 von H e c h t - 7 und 
S o g e r , 28 der K egel 36 von K i e k o 20 und 
S i m o n i s 30 angegeben. Diese A ngaben bcziehon 
sich auf reinc K ieselsaure bezw . B ergk ris ta ll. 
D er K egel 35 en tsp rich t einer T em p era tu r von 
1 7 7 0 ° , d e r K egel 36 1 7 9 0 ° . B o u d o u a r d  
b enu tz t dic S e g e r s c h c  A ngabe. N ach einer 
freundlichen P riv a tm itte ilu n g  des Tonindustrie- 
L aboratorium s (Seger & Cram er), B erlin , is t der 
Sehm elzpunkt von reinem Q uarzsand in fein 
gemahlenem Zustande gleich S egerkegel 35. 
Q uarz it in Stiicken sclim ilzt teilw eise schon bei 
K egel 34, je  nach  R einheit aber auch e rs t bei 
K egel 37 oder 3 8 ; der Sehm elzpunkt von Kiesel- 
g u r  is t gleich K egel 31 bis 32.

II  e r  i l uś  31 bestim m te an quarzre ichen  Dinas- 
steinen im Iridium ofen m it dem P y ro m e te r den 
B eginn der sich tbaren  E rw eichung  zu 1785°, 
den der Schm elzung zu 1 7 9 5 ° . Schon eimnal 
geschm olzene K egel gaben 1 7 8 0 °  bezw . 1785°, 
also n u r w enlg tiefere  Zahlen.

Diesen A ngaben, die alle ziemlich gleich- 
milCig auf eine E rw eichung bei 1 7 8 0 °  deuten, 
stehen  nun einige A ngaben ando rer F o rscher 
gegenuber, die w escntlich n ied rig er sind. L a m -  
p e n 32 g ib t an, daC abgerundeto  K an ten  schon 
bei 1 6 5 0 °  au ftre ten  und Schm elzung schon bei 
17 00  0 e in tritt . S t e i n 33 e rm itte lte  beim Schmel
zen im K ohlenzylinder, daC Q uarz bei 16 0 0 °  
zahflussig, bei 1 7 5 0 °  diinnflussig w erde und 
oberhalb 1750 0 Dampfe entw ickele. Die le tz te

Sitzungsbor. d. Akad. d. W iss. in W icu, 1904, 
lid. 113, I, S. 204.

57 „Tonindustrie-Z tg." 1888, S. 73, 85.
!ii „Tom ndu8trie-Zts .“ 1893, S. 391.
50 „Sprscbsaal* 1907, Nr. 44, S. 594.
80 „Sprechsaal" 1907, Nr. 29, S. 391.
31 „Z, f. angew. Chem.“ 1905 S. 49.
3S „J. am er. Chem. Soc.“ 1906, Bd. 28, S. 846.
33 „Z. f. anorg. Chem." 1907, Bd. 55, S. 160.
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Angabe zeigt, deutlich, dafi S teins E rgebnisse  
durch die B enu tzung  von Kolilo ais G efitfiina tem l,
ii. li. durch S ilizium karbidbildung, g e tr iib t worden 
sind. D a y  und seine M ita rb e ite r3< fanden mit, 
ilirem Irid ium rohrofen z u e rs t einen Schm elzpunkt 
(gemessen m it dem optisćlien P y ro m e te r von 
Holborn-Kurlbaum) yon 1720° ;  sie s tę llten  aber 
w eiter fest, dafi bei ganz langsam er E rh itzu n g  
reińe K ieselsubstanz sciion bei 1 6 2 5 °  zu sclim eizen 
beginnt,. Bei ra sch e r E rh itzu n g  bleibt der k ris ta l- 
linische K orper w eit iiber seinen Schm elzpunkt 
hinaiis bestehen, donn Q uarz is t y ieileiclit das- 
jcnige M inerał, w elches dic g rofite  Z iihigkeit be
s itz t; der A usdruck Schm elzpunkt pafit also bei 
Quarz n icht rech t. G escbm olzener Q uarz fur 
Rohre und chemische A ppara te  (der offenbar eine 
Menge Basen en tha lt) w ird  schon zw isehen 1400 
und 1500° weicli und schm ilzt iiber 1 5 0 0 0.35

Im N achstehenden is t ais Sclim elzpunkt die 
T em peratur von 1 7 7 0 °  ahgenomm en.

T o n e r d e .  De r  yon S i m o n i s 3U ais hochste r 
Segerkegel e ingeftihrte K egel 42 b esteh t aus 
reiner T onerde, seine S clim elztem peratur is t zu 
etwa 2 0 0 0 °  bestim m t. H ierm it in U ebereinstim - 
mung is t eine A ngabe yon W r i g h t ',37 w elcher 
gefiillto T onerde im Iridium ofen auf ungefiihr 
2100° e rh itz te  und in d e r Masse kieine K orund- 
kristiUlchen fand. K iie h  g ib t an, daB der 
Schmelzpunkt yon natiirlichem  K orund bei 1800 
bis 1850° lieg t.

K a lk .  N ach e iner A ngabe des Tonindustrie- 
Lalioratorium s (S eger & Cram er) kann  man den 
Sclimelzpunkt reinen K alkes ebenfalls gleich e tw a 
Segerkegel 12 se tzen , w as also einer Schm clz- 
tem peratur yon 2 0 0 0 °  en tsprechen  w urde. D a y  
und M itarbeiter yerm uten  den Schm elzpunkt aller- 
dlngs yiel holier, eine bestim m te T em pera tu r- 
angabe is t ab er w eder yon  ihnen, noch sonstw o 
gemacht. D er K alkschm elzpunkt is t deshalb nach- 
stehend nur oberhalb 2000° angedeutet..

T onorde-S illkate .
Ueber die Schm elzpunkt^ von M ischungen 

aus Tonerde und K ieselsaure sind w ir ziem lich 
gut u n te rrie lite t, da die M ischungen yon 1 Molekuł 
Tonerde m it 10 Molekulen K ieselsaure bis zu r 
reinen Tonerde hin die hoehsten Nummern der 
in der K eram ik yiel g eb raueh ten  Segerkegel 
(Xr. 2 8 — 42) bilden.

D er U mstand, dafi in der R eihe der S eger
kegel u n te r den T onerdesilikaten  das S ilikat m it 
10 Mol. K iese lsau re  das n ied rig st schm elzende 
ist, darf n ich t z u r  Annahme yerle iten , dafi diese 
Mischung die uberhaup tle ich testsehm elzbare  w are, 
wie das B o u d o u a r d  tu t . H e c h t ,38 w elcher zu-

31 „Tschorm acks Min. M itt.“ 1907, Bd. 26, S. 178.
35 „Electrocliem . and Metali. Ind .“ 1907, Bd. 5, S.08.
30 „Tonindii8trio-Ztg.“ 1906, S. 1723. „Sprechsaal11 

1900, Nr. 30, S. 1283.
37 „ Amer. Journ . of Scionco" 1909, Bd. 28, S. 301.
38 „Tonindustrio-Ztg." 1888, S. 73

e rs t dio Sehm elzpunkto von T onerde-K ieśllsa iirc- 
m ischungen yon 1 Mol. T onerde m it 1 bis 23 
Mol. K ieselsaure un te rsuch te , fand, dafi die le ich t- 
schm elzigsten Gemische diejenigen m it 15 bis 17 
Mol. K ieselsaure seien; ihre Schm elzpunkte liegen 
aufierordentlieh  nalie beieinander. E r  g laubte , 
dafi die M ischung m it 17 Mol. K ieselsaure den 
tiefsten  Sclim elzpunkt habe ; sp a te r  h a t ab e r 
S im onis311 fes tg este llt, dafi die n ied rig st schm el- 
zende M ischung40 diejenigo m it 15 Mol. K iescl- 
sau re  ( =  11,15 °/o Tonerde) is t, die zw isehen 
Z-K egel 2 6 l/., und 2 6 3/.„ also e iner T em pera tu r 
yon etw as u n te r 1600°, zum Schinelzen kom m t.

S e g e r 41 h a tte  nacli den H echtschen BęstLn- 
m ungeh ein Schaubild entw orfen , in welchem ilie 
A enderungen fiir je  1 Molekiii und die T em p era tu r 
in Segerkegeln  angegeben w ar. R eclm et m an dii: 
M ischungsycrhaltn isse yon T onerde und K iesel- 
sau re  auf P i'0zent.e um, e rs e tz t dic K egelnuinm ern 
durch die heu te  iibliehen T em p era tu rg rad e , so 
lafit sich u n te r sinngem afier B eriicksichtigung 
der angegebenon Y erha ltn issc  folgende Z ahlen
tafe l 1 iiber die Schm elzpunkte der Tonerilc- 
S ilikatm ischungen aufstellen , aus w elcher sich 
dann w e ite r dic in Schaubild A bbildung 1 auf- 
gezeiehnete  Sęlim elzpunktskurye erg ib t.

Zahlentafel 1.
S e lim  o l zp  u n k t o  d o r  T o n  o r d  o - S i li k a  te.

Molckularo
Zusanimon-

Ketzung1

Mol. SI Oa 
auf 1 Mol. 

A l_‘ i >:i
%

SI Ol
V. 

Ala 03
SchmclzpuDkt 
Seger- ! „ 
kegel

\ u o ,  . . 0 _ 100 42 2000
A U O a-f 0,13SiO a 0,13 7,1 92,9 41 1900

łl +  0,33 J1 0,33 18,0 82,0 40 1920
Tł +  0,06 fj 0,66 28,1 71,9 39 1888
n + 1 Jl 1 37,1 62,9 38 1850
n + 1,33 11 1,33 44,0 50,0 37 1825
n -1- 1,66 11 1,60 49,5 50,5 30 1790

+  2 >1 2 54,2 45,8 35 1770
n +  2,5 2.5 59,6 40,4 34 1750

+  3 11 3 63,9 36.1 33 1730
>» f  * ’! 4 70,3 29,7 32 1710

+  5 11 5 74,7 25,3 31 1690
w +  6 0 78,0 22,0 30 1670
n +  8 11 8 82,5 17,5 29 1650
n - f  10 10 85.5 14,5 28 1630
łj +  13 11 13 87,2 12,8 — 1620
w +  1;"> 11 15 89,9 10,1 — 1600
n 4- 20 51 20 91,0 8,4 30 1670

+  23 11 23 93,5 0,5 32 1710
S iO i — 100 -- 35 1770

Nacli den A ngaben d e r K egelsclim ęlzpunkte 
bildet der naeh der T onerdescite  hin aufsteigende 
K u ry en ast eine 'G erade. E s  is t aber nun ganz 
sicher, dafi d ie ( K u rv e  oberhalb 1 8 5 0 °  bei ge- 
n au e r P riifung  noch einen, wenn auch geringen 
A bstieg  aufw eisen w ird, d. h. es mufi sich bei 
1 8 5 0 °  ein der Y erbindung A l, 0 3 . S i 0 2 en t- 
sprechendes Maximum nachw elsen lassen. D iese

"9 »Sprechsaal“ 1907, Nr. 29, S. 391.
J0 Aus Zettlitzor Kaolin und Quarz hcrgcstellt.
“  ;,Tonindustrie-Z tg.“ 1893, S. 391.
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A nnahm e w ird  durcli folgende B eobachtungen 
g estU tz t: D ie V erbihdung A l3 0 3 . Si O;, kommt
in d e r N a tu r ais A ndalusit, S illim annit und 
D isthen vor. M o r o  z e  w i c  z 42 h a t beobąchtot, 
dafi aus M agmas, die m it T onerde tibersilttig t 
sind, K orund, Spineli und S illim annit die ersten  
A usscheidungsprodukte darste llen , von denen die 
beiden le tz te ren  clier k rista llisleren  ais der K orund. 
W e ite r  h a t G. S t e i n 43 Mischungen von K iesel- 
silure und T onerde m it 1 Mol. T onerde auf 0 ,5 , 
1 ,0, 1,5, 2 ,0 , 2 ,5  und 3 Mol. K ieselsiiure zu- 
sam m engeśchpolzen und nach dem E rk a lten  die 
krista ilin ischen  E rzeugn isse  m ikrośkdpisch unter* 
sucht. B is 1 9 0 0 °  w urden alle Gemische dlinn- 
flUssig. D er Diinnschliff der Schm clze 1 Mol. 
T onerde -f- 0 ,5  Mol. K ieselsiiure bestand aus 
groBen durchsichtigen K ris ta llk o rn e rn , umgebCn 
von einer feinkornigeh, dunkelersclieinenden Masse.

Abbildung 1. 

Schmolz[mnktskurve der Tonerdesilikate.

D er D iinnschliff der M ischung 1 Mol. T onerde -f-
1 Mol. K ieselsiiure seliien n u r aus einer A r t  von 
K ris ta llen , aus ku rzeń  Silulchen verseh iedener 
D icke zu liestehen. D as speźifische G ew icht 
dieses S ilikates ergab  sich zu 3 ,03 , kommt also 
dem des A ndaltisits m it 3,1 bis 3,2 ziemlieh 
nalie, w ilhrend dic anderen Mineralicn dieser Zu- 
sam m ensetzung, S illim annit und D isthen. liohere 
spezifisehe G ew ichte, 3 ,23  und 3 ,5  bis 3 ,7 , auf- 
w eisen. Die Diiniisehliffe der Schm elzen m it 1,5 
und 2 Mol. K ieselsiiure bestanden aus zahlloscn 
feinen N adeln, es konnte  ab er n ich t e rk an n t 
w erden, ob noch eine andere K ris ta ila r t  vor- 
lianden w ar. E rs t  dic Seliliffe der M ischungen 
m it 2 ,5  und 3 Mol. K ieselsiiure w iesen seh r deut- 
licli eine g robkorn ige doppelbrechende G rund- 
m aśse auf, die von zahllosen Biindeln f einer 
N adeln durchsetzt. w ar. D ie Y erbindurig A l.,. Si Or> 
(mit, 6 2 ,85  #/o T onerde und 3 7 ,15  °/o K ieselsiiure) 
h a t M e l l o r  auch in krista llin isch  gew ordenen 
keram ischen E rzcugn issen  angetroffen . In  jiing- 
s t e r  Z eit haben noch S h o p e r d  und K a n k i n 44 
die Y erbindung Al s . S i 0 5 ktihsflich h e rg e s te llt;

sie erh ie lten  g u t k ris ta llis ie rte  Prism en m it 
e iner Dicht.c von 3 ,0 3 1 , die also auch kleiner 
w ar ais dic des natU rlićhen S illim annits. Den 
Sclnnelzpunkt dieses kU nstttthen, schon einmal 
geschm olzenen S illim annits bestitnm ten sie zu 
1811°, dagegen schm olz ein Gemisch der betref- 
fenden Oxyde bei 1850°, 1850°, 18 5 0 °, 1833°, 
1855°, w as also seh r g u t m it dem angegebenen 
Schm elzpunkte des betreffenden Segerkegels iiber- 
einstim m t. Sheperd und Kankin ge lan g  es nicht, 
das binilrc System  Tonerde-K ieseisilure genau 
aufzunehm en. Im m crhin sind Ihre w enigen Fęst- 
ste llungen  zu r B estiltig im g sehr w iilkomm en. Sie 
fanden in den Schm elzen zw ischen T onerde und 
Al., SiOn opt.iseh keine anderen  P hasen  wie Silli
m annit und K orund. Z u r F es ts te llu n g  des Schmelz- 
punktes des E utektikum s AL, O., A l.S iO g 
konnten sin n u r erm ltte ln , daC derselbe ganz 
w enig u n te r  dem des Al„ S i0 3 liegen muC, 
denn bei 05 °/o Tonerde s tieg  der K urvcnast 
schon w ieder steil an. N ach d e r abgeilnderten 
. l o i l y s chcn  Methode glauben sie das E utek tikum  
A1.,0.( A lgS i'08 bei 64°/o T onerde  annehmen 
zu sollen. Diese Annahme paC t g anz  g u t zu den 
z u c rs t angegebenen B estlm m ungcn d e r Schm elz
punkte  von Tonerde-K ieselsilureinischiingcn. In 
folge d e r groBen ZilhflUssigkeit d e r K ieselsiiure 
konnten Sheperd und Rankin auch das zw eite 
E u tek tikum  A ljS iO fi — S i0 2 n u r unvollkommen 
erm it.teln; sie verm uten  aber, dafi es bei etw a 
10 o/o T onerde liegen und ganz w enig u n te r 
ltiOO0 C schm elzen miisse. Aucli diese A ngabe 
stimmt, m it den ilmcn w ahrscheim ich unbekannten 
F ests te llungen  von anderer S eite  ganz g u t iiberein.

U n te r B eriieksiehtigung dieser yerschiedenen 
BeobacIitUngen erg ib t sieli das in der Abbildung 1 
gezCichnete Schaubild der Sclim elzkurve der 
T onerdc-K ieselsiluretnischungon.

Y e r n a d s k y 45 h a t noch einen Umwandlungs- 
punk t zw ischen 1 3 2 0 °  und 1 3 8 0 °  beobachtet, 
bei dem A inlaiusit und .C yanit in Sillim annit iiber- 
gelien. Sheperd und Rankin haben bei 1300° 
diese Umwandlung bestUtigen konnen. Sillimannit 
is t die stab ile  Form .

K alk-Silikate.

U eber die Schm elzpunkte von K alk -K iesc l- 
silurcgem ischen sind m ehrere  B eobaehtungsreiheh 
bekannt. E ine seh r um fangreiehe U ntersuchung 
der K alksilikat«■ h a t R ie k e 48 ausgefiih rt. Seine 
M essungen sind mit Z-K egeln durchgefiih rt; in 
d e r betreffenden S palto  d e r nachstehen<len Z ahlen
tafe l 2 sind die in K egelnum m ern angegebenen 
S chm elztem peraturen , so g u t es g eh t, iu Celsius- 
g raden  ausgedrUckt. w orden. D en B iekesehen 
M essungen kom m t ein g ro fier G rad von Zuyerltts- 
sigke it zu. E tw as Jllter is t die von B o u d o u a r d 47

42 „Tscherm acks Min. M itt.“ Bd. 18, 1 und 105.
■3* „Z. f. anorg. Chem.“ 1907, Bd. 55, S. 159.
44 „ Am er. Journ . of Science* 1909, Bd. 28, S. 301.

4» „Buli. Soc. Min.“, X II, S. 446; X III, S. 257.
48 „Sprechsaal* 1907, Nr. 4 4, S. 594.
41 „Journ . of tbo Iron and Steel Inst.“ 1905,1, S. 352.
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Zahlentafel 2. um gereclm etund  fu r le tz te re
S o h m o 1 z p u 11 k t o d o r 1C a 1 k - S i 1 i k a t e. die heu te  ais r ich tig  gelten -

deu T em p cra tu rw erte  ein- 
g e se tz t. D ie B oudouardschen 
Z ahlen  sind m it zlem lich 
s ta rk en  Y ersuchsfehlern  be- 
lia fte t. E ine w eitere  Zahlen- 
reihe lf lfe r t  uns die U nter- 
suchung  von D a y ,  A l l e n ,  
S l i e p e r d ,  W h i t e  und 
W r i g h t 48- iiber „die K alk- 
k ieselsiturereihe der Mine
ra le " . E ine  w eitere  A nzahl 
Schm elzpunkte h a t H o l z  im 
hiesigen ln s ti tu te  in der 
eingangs angegebenen W eise 
bestim m t. E inzelne Zahlen 
finden sich fe rn e r noch in 
S c l i o  11  s D is s c r ta tio n :,!! 
„K alksilika te  und K alka lu 
m inate in ih re r  B eziehung 

z u m . Ę ortlandzem en t “ 
(Schm elzpunkt ro n  C a O .  
Si 0„ 1450°, 2 C a O .  Si O, 
1850°, 3 C aO . S IO , iiber 
1 ‘.) 10°) und in der D isse rta - 

tion von P  li i 1 i p p i:-®° 
„Schm elz- und LBsungs- 
yersuebe in dor R eihe K alk- 
K ieselsR ure“’ (2 C a O . 3 Si O., 
1450°,. CaO . Si (X, 1 5 1 5 ° '
4 Ca O . 3 Si 0„  141)5°,

2 C aO  . Si O., 2000- - 2100°, 3 C aO  . Si <>., 
2 2 0 0  — 2 3 0 0 °“

Die E rgebnisse  d e r v le r z u e rs t genanuten  
Rei hen1 sind nebeneinander in der naeliffiehendon 
Z ahlen tafel 2 e irigetragen und in d e r le tz te n  
S palte  die ais walrfftcheinliehst geltenden  W e rte  
ausgewahlfci Aus d iesen  e rg ib t sich dann die in 
Schaubild A bbildung 2 gezelohnete  Schm elz- 
k u rve  der K alksilika te . U eberblicken w ir die 
yerscliiedenen Z ahlenreihen etw as ilŁher, so be* 
m erken w ir, daB die Z ahlenw erte  auf d e r  K iesel- 
sau rese ite  yon 43 bis 100 °/o K ioselsaure sehr 
g u t m iteinander ubereinstim m en. E s is t also 
kein Z w eife l, daC zunachst ein M asimum bei 
48 ,2  °/o K a lk , entsprechend e iner chemischen 
V erbindung CaO . Si 0» yorhanden ist-, ebenso 
sind dio beiden Minima bei 35 o/o und 57°/o 
K alk  s ichergeste llt. D as Maxitnuin lieg t bei 
1520°. D ie beiden E u te k tik a  finden sich bei 
1 4 1 0 °  und 14 2 0 °. D ay und M ita rbe ite r 
haben die Lago d ieser beiden E u te k tik a  ge- 
nauer festzu legen  sieli b estreb t. In  M ischungen 
m it 30, 32, 35 , 40 , 45 °/o K alk  w urde das 
E u tek tikum  [T ridym it (Si 0 2) -f- P seu d o - W ol- 
las ton it] bei 1420 , 1418 , 1 418 , 1421 , 1 4 13°

,s „Tscherm acks Min. M itt.“ 1007, Bd. 26, S. 169. 
48 „Dissertation*. H eidelberg 1906.

„D issertation". C harlottenburg 1908.

angegebene R e ih e , die zw ar gegen  Segerkegel 
gemessen, deren S chm elztem peraturen  ab er in 
Cclsiusgraden ausgedriick t sind. L e tz te re  A n
gaben sind nun in der Z ahlen tafel n ich t benu tz t, 
sondern diese sind e rs t w ieder auf K egelnum m orn

Abbildung 2. 

Schmclzpunkt8kurvo der Kalksilikate.

Molekulare 
Zusttm meusetzung

Mol. 
Si 0* 
auf 

1 Mol.
CaO

%
SI Ol

% 
Cu O lUeke Boa*

douard
Duy
Allen
UH W,

Hol/.
Im Dia
gram m 
betiutz t

8CaO +  l  SiO, 0,125 11,9 88,1 _ 1525° ___ _ —

4 n +  i fl 0,25 21,2 78,8 — 1470 -- 1080° —

3 n i  1 •n 0,33 26,3 73,3 — 1510 ---- — —

5 n +  2 11 0,40 30,3 70,0 — 1445 ---- — —
— — 32,5 67,5 — — 2015° — 2015“
2 _ +  1 11 0,50 34,8 65,2 1650° 1470 2082 1630 20S2°
5 n +  3 n 0,00 39,2 60,8 1460 — — —

10 n +  7 11 0,70 43,0 57,0 1420 — — — ,—

4 n +  3 M 0,75 44,7 55,3 — 1425 1503 1420 1503
5 n +  4 n 0,80 46,2 53,8 1450 — 1433 — 1430

— — 48,0 52,0 — — 1484 —  ■ 1485
10 +  9 V 0,90 49,2 50,8 1495 — — — 1495
13 n +  12 TT 0,93 50,0 50,0 — — 1508 — 1508
1 n +  1 n 1,00 51,8 48,2 1530 1450 1512 1450 1520

— n
— 55,0 45,0 — — 1500 — 1500

5 +  0 w 1 , 2 0 56,5 43,5 1480 — — — 1480
4 n +  5 1.25 57,2 42,8 1470 — — 1430 1470

10 n +  13 n  . 1,30 58,3 41,7 1460 — — — 1460
5 n +  7 n 1,40 60,1' 39,9 1450 — 1453 —  ; 1450
7 n +  10 1,42 60,4 39,6 — 1395 — ---- —

2 n +  3 1,50 62,0 38,0 1435 1425 — 1410 1435
5 n +8 n 1,00 63,3 36,7 1425 — 1420 :— 1425

10 +  17 n 1,70 64,7 35,3 1410 — — — 1410
5 i 1 +  9 n 1,80 65,9 34,1 1410 — — — —

1 n +  2 n 2,00 68,2 31,8 1440 1400 — 1480 1480
2 n +  5 n 2,50 72,8 27,2 1590 1580 — 1530 1590
1 n +  3 n 3,00 76,2 23,8 1650 1690 — 1640 1650
1 n +  4 4,00 81,2 18,8 1700 — — — 1700
1 i r + 5 n 5,00 83,4 16,6 1720 . — — — 1720
1 n + G 0,00 86,5 13,5 1730 1720 — — 1730

— Si Oj — 100,0 1790 1770 — 1770
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nachgew lesen, in don M ischungęn m it 50 , 52, 
54 , 5 5 ,5 , 57 , 60 , 62 ,5  °/o K alk  [Pseudo-W ol- 
la s to n it -(- a  K alziurn-0rtK osi 1 ikat] boi 1 4 3 2 ,1 4 3 0 , 
1433 , 1429, 1431 . 1420, 1 4 29°.

Yon dem Schm elzpunkt dos E u tek tikum s m it 
57 °/0 K alk  und 43 °/0 K ieselsUure aus s te ig t dio 
K ui-vo nacli der K alkseite  s ta rk  an ; dic v e r- 
seliiedenen Befunde iiber den w eiteren  V erlauf 
dor K urve  gehen nim ab er s ta rk  auseinander. 
So v iel is t jedoch durch a lte r  le i andere U nter- 
suchungen s lc h e rg e s te ll t, dafi w ir nocli ein 
Maximum bei 65 ,2  °/0 K alk und 34,8 °/0 K iesel- 
silure, entsprechend dem B ikalzium silikat (K ai— 
zium ortliosilikat) 2 CaO . Si Os zu suchen haben. 
D ieser Punk t lieg t nacli R ieke u n d lliilz  bei 1650°, 
nacli D ay und M itarbeitem  aber e rs t bei 2 0 8 2 ° . 
D er liohero Schm olzpunkt mufi an und fiir sich 
ais der r ich tig e re  erscheinen, donn man kann 
nich t fiir einen le ich te r sclnnelzendcn K orper 
einen um m ehrere  100° hoheren  Schm elzpunkt 
finden. U m gekehrt konnen ab er durch ein le ich ter 
sclim elzendes E u tek tikum  le ich t Ir r tiim e r bei 
Schm olzpunktsbeobachtungen lioch selim elzender 
K orper un terlaufen . So kom m t es, daB sieli 
auch in der L ite ra tu r  noch StU tzen fiir den 
n ied rigeren  Schm elzpunkt finden lassen. L  e 
C h a t e l i e r  se tz te  den Schm elzpunkt des O rtlio- 
silika tes glelch dem des E isens, R o l i  l a n d  zu 
1740°. A nderseits d eu te t die B eobaehtung 
S c h o t t s ,  namlich S egerkegol 38 =  1 8 5 0 ° , auf 
den hoheren Schm elzpunkt; S t e i n  g ib t an, dafi 
die O rthosilikate  yon K alzium  und B aryum  iiber 
1600° zalifliissig, bei 1 9 0 0 °  diinnflussig w erden. 
F iir den hohen Schm elzpunkt des O rtliosilikates 
sp rieh t auch die Zahl P h i l i p p i s  2 0 0 0 — 2 1 0 0 ° , 
obwolil diese M essung (K nallgasflam m e, optisches 
P yrom eter) n u r eine rolie S chatzung  sein kann. 
Yon seiten  der P o rtlan d zem eń t-T h eo re tik e r is t 
iifte r auch die A nnalnne eines K alz ium trisilikates 
gem acht w orden. E in solches Gemisch m it 73 ,3  °/0 
K alk lafit sieli a lle rd ings im K nallgasgeblR se 
oder im L ichtbogen schm elzen; Z u l k o w s k y  
h ie lt ab e r schon die E x istenz  e iner solchen Y er- 
bindung fiir ausgeschlosson, da es keine sechs- 
w ertig e  K ieselsaure gebe, und schlicBlieli haben 
D ay und M ita rbe ite r durch den B rechungs- 
index nathw eisen  konnen, dafi das vennein tliche  
' P r  i kal z i um si|lka t  eben nur ein Gem enge von 
O rthosilika t und K alk  is t. D ay  und M itarbeiter 
e rm itte lten  auch, dafi eine dcm A ckerm annit 
entsprechende Y erbindung 4 CaO. 3 SiO i aus den 
B estand te ilen  n ich t h e rzu ste llen  ist.

Die dem ers ten  Ma.\imum entsprechende 
Y erbindung, das K alziunim etasilikat, kom m t in 
der N a tu r  ais W ollaston it v o r. N atiirlicher 
W o llaston it von A uerbach schm ilzt nach B r u n  
bei 13 5 0 °. W ollaston it w andelt sich bei 1225° 
in Pseudow ollaston it um.

Den Schm elzpunkt des kunstlicli h erg es te llten  
M etasilikates h a t auch S t e i n 51 zu 1 5 1 2 °

41 „Z. f. anorg. Chom.“ 1907, Bd. 55, S. 159.

e rm itte lt, w ahrend K u l t a s c h e f f r>a e tw a 1450° 
ang ib t, auch S c h o t t 58 fand 1 4 5 0 °  beim Zu- 
sam m enschm elzen von K alzium karbonat. und K iesel
sau re ; A llen und W b ito 51 dagegen  fanden fiir 
kiinstliclies Ca Si Oa, w ie D ay und M itarbeiter 
1 5 1 2 ° , P h i l i j i p i 55 1515  °.

D as O rthosilika t kom m t zw ar n ich t in der 
N a tu r v o r ; es kann aber, w ie schon angegeben, 
kiinstlich h e rg e s te l l t . w erden. N ach D ay und 
M itarbeitem  is t die a-F orm  ab er n u r stabil in 
B eriilirung  m it dem Schm elzflusse, g e h t bei 1410° 
le ich t in die p-Forin von fa s t g le icher Dicht.e 
iiber, bei 6 7 5 °  in die ^-Form , die m it s ta rk e r  
Volumzunahm e verbunden is t und das Z errieseln  
des betreffenden M ateria ls e rk la rt.

Nacli B oudouards U ntersuchungen schm elzen 
alle  M ischungęn m it 30 b is90°/o  K alk  u n te r  1500°, 
w as ein Ir r tu m  ist. Infolgedessen is t seine K urve 
falscli, und die von ihm gefundenen Y erbindungen 
A ckerm annit und das T rika lz ium silika t existieren 
g a r  nicht.

3. Kalkaluminate.
K alkalum inate  tre te n  in d e r N a tu r  n ich t auf, 

aber analog  zusam m engesetzte  V erbiudungen, 
nam lich die Spiuelle. M it den K alkalum inaten  
haben sich zuerst. die Z em en ttheo re tiker befaCt, 
weil z .B . nach A nsicht Zulkow skys der Z em ent ais 
oin B ikalzium m etasilikat m it B ikalzium alum inat 
und freiem  K alk  anzusehen ist. Z u l k o w s k y  
h a t die beiden Alum inato A l2Os .C aO  und A l20 a .
2 CaO ais porzellahahnliche K o rp er erhalten . 
W e ite r  h a t S c h o t t  5li,d ie A lum inate C a O . Ala Os,
2 C a O . Ais 0.3, 5 C a O . 2 A li Os und 3 C a O . Ais Os 
zusam m engeschm olzen und die W asseraufnahm e- 
fah igkeit, das B indeverm ogen und das T reiben 
derselben un te rsuch t. E r  bestim m te auch die 
Sęhm elzpunkte der Y erbindungen CaO . ALOa zu 
1 5 00°, 2 C aO . A laO3 zu 1 4 5 0 ° , 5 C a O .2 Al*Os 
zu 1 4 5 0 °  und 3 CaO, AI2O3 zu 14 0 0 °. llie r-  
nach besitzen die K alkalum inate keinen allzu- 
hohen Schm elzpunkt.

Dic K alkalum inate haben ab er n ich t n u r fiir 
die Zem entbildung In te re sse , sondern ein min- 
destens ebenso grofies fiir die Schlackenhildiińg 
(H ochofenschlacken); deshalb h a tte  auch schon 
B o u d o u a r d 57 in seiner A rb e it „V ersucbe iiber 
die Sclim elzbarkeit von H ochofenschlackenu die 
Schm elzpunkte der K alk-T onerde-R eihe zu be 
stim m en versuch t. D ie von ihm gefundenen 
Zahien sind, auf die j e t z t  ais rich tig  geltenden 
T em p era tu rg rad e  um gerechnet, in nachstehender 
Z ah len tafe l 3 m it au fgefuh rt. B ei n ah e re r Be- 
tra ch tu n g  seiner Z ahien mufi auffallen, dafi alle 
M ischungęn m it 62 bis 87 °/o K alk  einen gleich- 
maCigen Schm elzpunkt von rund 1450° auf-

54 ,,Z. f. anorg. Chcm.“ 1907, Bd. 35, S. 187.
53 Di'8erfc. 19U6, Heidelberg.
54 „Anier. Joum . of Science11 1906, S. 12.
55 Disaert., C liarlottenburg 1908, fci. 29.
«  A. a. O.
55 „Journal of tbeTron and Steel Institu te" 1905 1. 

S. 351.
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Zalilonlafol 3. 
S c h m e l z p u n k t e  d o r  K a l k - A 1 u m i n a  t  c.

n . 
Ó "3 Schmelzpunkte

Zusammen Ala O3 CaO U “
setzung W0 - % %

Bou* Jfcu-
' g i l e  Si = 5douflrd
55 es

1 A liO a 4 -  1 2 C a O  0 ,0 8 1 3 ,2 8 6 ,8 1 4 5 5 ° __

1 V + 6  „ 0 ,1 7 2 3 ,2 7 6 ,7 1 4 4 0 ° —

1 Ti + 4  „ 0 .2 5 3 1 ,2
3 5 ,9

6 8 ,8 1 4 7 0 ° 1 6 5 0 ° —  i
0 ,3 0 64 ,1 1 4 5 5 ° — —  ;

1 n + 3  „ 0 ,3 3 3 7 ,8 6 2 ,2 1 4 3 5 ° 1 5 2 5 “ 1530":
— — 4 5 ,0 5 5 ,0 — 14 1 0 ° 1 4 9 4 ° ;

1 n + 2 0 ,5 0 4 7 ,6 5 2 ,4 1 3 9 5 ° 1 3 8 5 ° 1434"!
— 0 ,5 2 4 8 ,9 5 1 ,1 1 4 1 0 ° 1 4 2 4 “:
— 0 ,5 5 5 0 ,0 5 0 ,0 1 4 2 5 ° — 1 4 0 4 °
~ 5 1 ,0 4 9 ,0 — — 1384"

3 » + 0 ,6 0 5 2 ,2 4 7 ,8 — 1400" 1 3 8 6 °
2 » + a  > 0 ,6 6 5 4 ,8 4 5 ,2 1 3 8 5 ° 1 3 8 5 ° 1 4 5 7 °

— — 5 7 ,0 4 3 ,0 — — 1466"
5 » + 6  , 0 ,8 3 6 0 ,3 3 9 ,7 1 4 3 5 ° 1 5 3 0 ° 1566»
1 » + 1  Tt 1 ,0 0 6 4 ,5 3 5 ,5 1 5 5 5 1 5 9 0 ° 1 5 8 7 °

1 ,0 9 6 6 ,5 3 3 ,5 1 5 4 5 — —
— 6 7 ,5 3 2 ,5 — 1 5 7 5 ° 1 5 8 1 °

4 r> + 3  „ 1 ,3 3 7 0 ,8 2 9 ,2 1 5 6 5 ° 1 6 3 0 ° —

5 V + 3  , 1 ,6 6 7 5 ,2 2 4 ,8 1 6 9 0 ° 1710" 1 7 1 0 °
2 + 1 , 2 ,0 0 7 8 ,5 2 1 ,5 1 7 9 0 ° -- —

A li O 3 — 1 0 0 ,0 — — 2 0 0 0 ° —

weisen sollen. E inige im hiesigen In s titu te  aus- 
gefiihrte K ontrollbestim m ungen ergaben  ab e r auch 
sehr m erkw iirdige W e r te ;  ich habe deshalb die 
ganze Reihe eingeliend selbst neu bestim m t. Alle 
Kalkaluminate geben beim Schm elzen, n ich t w ie 
die S iiikate g la sa rtig e , durchsich tige M assen, 
sondern schw ach gelbliche, po rze llan a rtlg e  K orper, 
die aufierdem noch die se h r  unangenebm e E igen- 
schaft besitzen , dafi sie m it hoheren  T onerde- 
gehalteh (von e tw a 55 °/0 ab) eine ganz  beson
dere V orliebe zu r  A ufnahm e von K ohlenstoff bei 
direkteri B ę iu h ru n g  sow ohl, wie auch aus Gasen, 
zeigen. Diese N eigung zu r  K arbidbildung h a t 
iihrigehs auch S cho tt beobachtet. D a die Schm elz- 
tem peratur durch diese leicht.e K arbidbildung 
stark beeinflufit wi r d ,  so sind K oliletiegel oder 
Kohlenunterlagon bei den B estim m ungen ausge- 
schlossen. G lucklicherw eise schm elzen M ischungen 
von 30 bis 70 °/o T onerde in T em pera tu ren , bei 
denen P la tin  ais G efafim aterial usw. und T herm o- 
cleinente b en u tz t w erden komien. Die vom  Y er
fasser bestim m ten Schm elzpunkte sind in der 
vorletzten S palte  d e r Z ahlen tafel 3 e ingetragen . 
Spater is t auch noch eine Y ersuclisreihe von 
S h e p e rd  und R a n  k i n 58 bekannt gew orden, dereń 
Ergebnisse in der le tz ten  S pa lte  angegeben sind. 
ln  der nachstehenden graphischeh A ufzeiclinung 
Abbildung 3 habe ich n u r meine eigenen Befunde 
benutzt. B ei einem Y ergleich  d e r Z ahlenreihen 
in graphiścher D arste llu n g  e rg ib t sich nun, dafi 
hi der rech ten  Schaubildhalfte von e tw a  45 %  
lonerde an au fw arts  d e r Y erlau f der Schm elz- 
kurve in allen  d re i F a llen  derselbe is t, wenn 
auch die B oudouardschen Z ahlen etw as abweiclien. 
Die Schm elzpunkte der kalk re icheren  M ischungen

58 „Am er. Journ. of Science" 1909, Bd. 28, S. 293.

(von e tw a 5 5 °/0 K alk  an aufw arts) erhehen sieli 
bei B oudouard nur bis e tw a 1 4 5 0 °  und h a lten  
sich in dieser H ohe. Die in diesem G ebiete von 
B oudouard bcobaehteten  Sclunelzpunkte sind zw ar 
n ich t die eigentlichen Schm elzpunkte, aber seine 
B eobaclitungen sind, obwohl e tw as ungeńau, im 
allgem einen doch rich tig . A u d i der Y er
fasser h a t beobach tet, dafi p lo tzlich  K egel oder 
S p litte r , so g a r ein so lcher m it 76 ,7  °/» K alk , bei 
1 4 5 0 °  zerflieCen. Sheperd  und R ankin  liaben 
d e ra r tig e  Sćliinelzpuiikte bei Misclutnfren von 
31 bis 60 %  T onerde im G ebiete von e tw a  1430 
bis 1 4 6 0 °  beobachtet. E ine einw andfreie E r- 
k la ru n a  h ierfiir fe lilt noch.

W erfen  w ir einen B lick  auf den Y erlauf der 
Schm olzkurvę, wie sie Schaubild Abbildung 3

Abbildung 3. 

Schm elz]iunktskurve der Kalkalum inate.

ze ig t, so finden w ir zunachst, von d e r rech ten  
(Tonerde-) S eite ausgehend, ein ausgesproche- 
nes Maximum bei 1 5 9 0 ° , en tsprechend d e r Y er- 
bindung Ca O . Ais Oa, ein zweit.es bei 1 4 0 0 ° , 
en tsprechend e iner Z usam inensetzung 5 CaO , 
3 A lsO s. Nach Sheperd  und R ankin  haben w ir 
auch noch bei 1 5 3 0 °  bei e iner Z usam m ensetzung 
vón 3 C a O .A U O3 eine unstabjle V erbindung 
anzunehm en. D as E u tek tikum  3 C aO  . AI2O3 
— 5 CaO . 3 A120 3, entsprechend 2 CaO . AI2O3 
m it einer Z usam m ensetzung von 52 ,4  °/0 K alk  und 
4 7 , 6 %  T onerde, schm ilzt bei 13 8 5 °, das andere 
5 CaO . 3 AI2O3 — C a O .  Ais Os, entsprechend
3 CaO . Ais O3 m it 4 5 ,2  °/o K alk  und 54 ,8  °/o T on
erde, schm ilzt ebenfalls bei 13 8 5 °. D as d ri tte  
E u tek tikum  3 C a O . A li pa  — 3 C aO . 5 A lsO s. 
lieg t bei e tw a 6 7 %  T onerde, der Scbmelzpunkt. 
is t 15 7 5 °, also n u r um w enig  tie fe r , a is  der 
Schm elzpunkt d e r Y erbindung C a O .A is O3 m it
35,5  °/0 K alk  und 64 ,5  °/o T onerde  bei 1590* .

Sheperd und R ankin haben noch Omwandlungs- 
punk te  bestim m t im E u tek tikum  C aO . Ais O3 —
3 C a O . 5 AlsOs zw ischen 67 ,5  und 7 5 %  T on-
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erde bei 15 7 8 - 1582°, im E u tek tikum  CaO. 
A kO a — 5 C aO . 3 AI2O3 zw ischen 60 und 54 °/0» 
Tonerde-bei 1382 1384® ,im E u tek tikum  3 C aO .
AlsOa — 5 ( J f b .  3 AlaOs von 51 — 37 °/o bei 
1 3 7 9 — 1384°, w ithrend die Umwandlungspunkte: 
des System s CaO - 3 CaO .A liO s von 10 43 °/0
T onerde zw ischen 152(5 und 15 3 7 °  sohw anken.

W ir  liaben also folgende V erbindungen an- 
zunehm en: Z unachst die dem Spineli entsprechendó 
Y erbindung CaO . A lsO s. D ieser V erbindung ent- 
sp rieh t das Magńęisiumaluminat M gO . AI2O3, w el- 
ehes sieli nach D u f  a  u.611 und Sheperd und

69 „Journ . 1’linrm. Chim.“  1901, Bd. 14, S. 25.

R ankin  kiinstlieh ais w ohlausgebildete Yerbindung 
e rh a lten  lilBt. In  der ganz en Reifie M gO .AlsO s 
scheinen keine weit.eren Y erbindungen m ehr auf- 
zu tre ten . In  der CaO . A liO a-R eihe treffen  wir 
noch eine V crb iu |lm g  5 C aO . 3 Ah"0« m it 52 ,2  %  
T onerde und 47 ,8  °/o K alk an ; zw ei w eitere, 
nilmlich 3 C aO . Ali O3 und 3 C aO . 5 AUOs, sind zu 
yerinuten , sic haben aber keinen wirklichen 
Sehm elzpunkt und tre te n  nur in unstabiler 
Form  auf.

Die Schm elzpunkte d e r te rn iiren  K alk-Ton- 
erde-S ilikate  sollen in e iner sp iiteren  A bhandlung 
e ii iln te r t w erden.

Ueber die Gase aus technischen Eisensorten.*
Von Professor P . G o e r e n s  in Aachen.

(Mitteilungcn aus dom Eisenhuttennuinnisehen In s titu t der Konigl. Technischen Hochsohulo zu Aachen.)

Trotz des Intcrcsses, welehes die Frage nach dem 
Gehalte der Metalle an Gasen beanspruchen 

darf, sind unsere Kenntnisse iiber dereń A rt und 
Menge noch sehr luckenhaft. Im Gegensatz zu den 
ubrigen Frem dkorpcrn ist iiber das metallurgische 
Yerhalten der Gase bei der Eisen- und S tahldar- 
stellung so gu t wie niclits bekannt. In der vor- 
liegenden Arbeit ist der Yersuch gemachl, zu zeigen, 
wic sich derartige Untersuchungen ausfiihren lassen, 
und einige Beispiele aus der P raxis darzustellen.

Die Bestimmung des Gasgehaltes erfolgte durch 
Messen und Analysieren der im luftleeren Raum c 
bei etw a 900° aus der feinzerkleinerten 1’robe ent- 
weichenden Gase.

A p p a r a  t u r. Der diesem Zweckc dienendc 
A pparat bestand aus drei Teilen: 1. der Erhitzungs- 
vorrichtung, 2. der Queeksilberhiltpum pe; und 3. der 
MeB- und Analysiervorrichtung. Die E rhitzung des 
M ateriales muB im  Y akuum  erfolgen. Um die Ver- 
suchsdauer n icht allzusehr in die Lange zu ziehen, 
is t es vorteilhaft, die E rhitzung rasch vorzunehmen. 
Die Yerwendung yon Porzellan ist aus dem letzteren 
Grunde zu yerwerfen, da  cs bei raschcr E rhitzung 
springt. Ferner hat dieses Materia! die unangenehme, 
Eigenscliaft, bei wiederholtem Erhitzen immer noch 
geringe Jlengen yon Gasen abzugeben. Geschmolzener 
Bcrgkristall ist weit geeigneter, jedoch darf das 
Eisen nicht m it den Quarzw&nden in Beriihrung 
kommen. Ycrsuche, welche in der Weise ausgefiihrt 
worden waren, daB m an die Spiine einfach in die 
Quarzkiilbchen brachte, endigten dam it, dafi wenige, 
Jlinuten  E rhitzung auf 900 bis 9óOa geniigten, um 
eine eiiergische Keaktion zwischen Quarz und Eisen 
einzuleiten, wodurch ersterer vollstandig zerstort 
wurde. Abgesehen davon, daB bei jedem Yersucli 
ein Quarzkolben zerstort wird, tre ten  teils durch 
Reaktion erzcugte, teils durch die entstehenden

* Autoreferat eines vor tłem Tnternationalen Kon- 
gieB, Dusseldorf 1910, gehaltenen Yortrages; vgL „Me- 
tallnrgie“  1910 S. 3S4/95.

llaarrisse eintretende Gase auf, wodurch die Resul- 
ta to  unbrauehbar werden. Die E inrichtung, welche 
schlieBlich zum Ziele fiihrte, ist folgende (vgl. Abb.l).

Die Probe befindet sich in einem Platineimerchen, 
welehes den unteren Teil des aus durchsichtigem 
Quarz bestehenden Reagenzrohrcs A ausfiillt. Letz- 
teres ist m it einem aufgescldiffenen Kopfc aus Glas 
verschlossen und dic. Sehliffstelle m it Siegellack ab- 
gedichtet. Eine entsprechend eingerichtetc Wasser- 
kiihlyorriehtung B sehiitzt den Siegellack vor dem 
Abschmelzen. In  die Slitte des Keagenzrohres ragt 
ein Qnarzrohr zur Aufnahme des Le Chatelierschen 
Thermoelementes; E in Platindcckel yerhiitet, daB 
durch Strahluńg zuviel Wiirnie verloren gelit. Zur 
E rhitzung bewahrte sich ein kleiner Ueraeusselier 
Widerslandstiegelofen fiir .110 Yolt. E in Yorschalt- 
widerstand D gesta tte t eine Regulicntng der Tempera
tu r zwischen 50 und 1000°.

Dic Queeksilberluftpumpe ist so cingeriehtet, 
daB die entweichenden Gase aufgefangcn und in die 
MeBbiirette ubergefuhrt werden konnen. Zu diesem 
Zwecke lassen sich sowohl gewohnliche Topler- 
luftpum pen (Abb. 1) ais auch Sprengelsche Tropf- 
pum pen verwenden. Letztere haben den Yorteil, 
daB sie weniger W artung bedfirfen ais die ersteren, 
w ahrend m it diesen ein hoheres Yakuum erhalten 
werden kann. Bei der H andhabung dieser Pumpen 
kom m t es  yor, daB groBere Quccksilberittcngen 
gehoben werden mflssen. Um dies in einfacher 
Weise bewerkstelligen zu konnen, ist das Reservoir 
an einer K ette befestigt, welche iiber ein Zalmrad 
gefOhrt wird. Durch eine m it Hilfe eines kleinen 
Elektrom otors O in Umdrehung yersetzte Schneeke 
liiBt sich das GefaB nach Belieben heben oder senken. 
E ine U m schaltvorrichtung gestatte t, den Motor in 
zwei Richtungcn nmlaufen zu lassen.

J1 e B - u n d  A n a l y  s i e r v o r r i c h t u n g. 
Die in den technischen Eisensorten enthaltenen 
Gase bestehęn der H auptsache nach aus Wasserstoff, 
Stickstoff, Kohlenosyd und Kohlensaure. II o w e
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gibt auch Bcdbachtungen fiir die Gegfriwart von 
Ammoniak- an, wiihrend anderseits anzuhehm en ist, 
daB auch etwas Sehwefelwasserstoff entweicht. Die 
beiden letzteren Gase diirften aber wohl nur in gc- 
ringen Mengen yorkom men, und es geniigt fiir prak- 
tisehe Zwecke yollkomilieii, wenn man die vier crst- 
gemuinten Gase bestim m t.

Luftpum pe m it derjenigen des Analysierapparat.es 
in Yerbindung. Diese kann 10 ccm enthalten und 
ist m it Teilungen von 0,05 ccm yersehen,: so daB 
mail 0,01 ccm noch schatzen kann; Zur E instellung 
auf A tm ospharendruck d ient ein Steigrohr und ein 
R e se m ir . E ine bequeme llandhabung  wird dadurch 
erm oglicht, daB dio yerschiedenen QuecksilbcrgcflBe

Abbildung 1. Yersuchsanlage m it Topler-Luftpumpe

Ais Sperrflttssigfteit kóinm t nur Quecksilber in 
Betracht, da  im Interesse einer ’ raschen Durch- 
fuhrung der Yersuche zwisehen Pum pe, MeBburette 
und Analysiervorrichtung eine ununterbrochene Yer
bindung vorhanden sein muli, und anderseits infolge 
der geringen in B etrach t kommenden Gasmengen 
es handelt sich m eist nur um wenige Kubikzenti- 
meter - -  W asser nicht anw endbar ist. Die Pum pe 
besitzt in I eine MeBburette fiir 50 ccm, welche in 
l/io ccm unterte ilt sind. Durch einen eingeschliffenen 
Glashahn und Kapillare s teh t dic MeBburette der 

X X X V ,„

auf vertikalen Fiihrungsstangen verschiebbar an 
geordnet sind, an weichen sie durch Federdruck in 
jeder beliebigen Hohe festgehalten werden kfinnen.

Die K o h l e n s a u r e  wird durch Absorbtion 
iiber Aetzkali bestim m t. Zu diesem Zwecke ist das 
GefaB L angeordnet, in dessen Innern durch Fedcrn 
ein Stuck Aetzkali gehalten wird. Es muB ver- 
mieden werden, das Aetzkali einfach auf dem Queck- 
silber schwimrnen zu lassen, da  es sich beim Zuriick- 
driicken der Gase liaufig so anlegt, daB einzelne 
Gasblasen zuriickgehalten werden

48
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W a s s e r s t o f f  und K o h l e n o x y d  werden 
durch Yerbrcnnen bestim mt. Man mischt das Gas 
m it dcm dreifachen Volumen L uft und fiihrt es dann 
in die Explosionspipette M iiber. In  dieser befindet 
sich, ahnlich befestigt wie das Aetzkali in L, ein 
Stttck Chlorkalzium, uber welehem dic Explosion 
vorgenommen wird. Die Einleitung derselben cr- 
folgt m ittels Induktionsfunkens, geliefert von der 
A kkum ulatorenbatterie E  und dem Induktorium  P.

Den S t i c k s t o f f  bestim m t m an durch 
Differenz.

B e d e u t u n g d e r  R e s u l t a t e .  Es kann 
die Frage aufegworfen werden, in welcher Form dic 
erhaltenen Gase in den untersuehten M aterialien 
yorhanden sind. Bekanntlich kann man unter- 
scheiden:

1. geloste Gase,
2. mechanisch festgehaltene Gase.

Eine andere Moglichkeit bleibt noch offen. Es 
ist dies die Reaktion. Wenn im Innem  des MetaiLs 
sich entweder im gelosten oder im mechanisch ge- 
mischten Zustande Eisenoxvdul und M anganoxydul 
yorfinden, sei es in Form  von freiem MnO und FeO, 
sei es in Form  von Silikatcn oder irgendwelchen 
anderen Schlacken, so ist dic Moglichkeit gegeben, 
daB der in dem M ateriale niemals fehlcndc Kohlen
stoff m it den O syden in Reaktion tr i t t  und Kolilen- 
oxyd bildet.

Trotz der groBen W ahrscheinlichkeit, welche diese 
Entstehungsw eise des Kohlenoxyds fiir sich hat, 
wurde folgender Versuch unternom m en: E ine Probe 
fein zerkleinerten und in der Birne stark  oxydierten 
ThomasfluBeisens wurde im luftleercn Raum  erhitzt 
und von seinen Gasen so weit befreit, wie es durch 
dieses Verfahren moglich ist. E ine andere Probe von 
schwedischem Roheisen, m it 3,6 %  C und praktisch 
frei von sonstigen Frem dkorpern, wurde ebenfalls 
in dieser Weise behandelt und hierauf die beiden 
Proben innig m iteinander gemischt. Naeh der E r
hitzung auf 900" tr a t eine starkę Kohlenoxyd- 
entwicklung auf, welche naeh kurzer Zeit aufhortc. 
Dieser Yersuch scheint zwingend fiir die Annalune zu 
sein, daB auch Reaktionen im festen Zustande die 
Gasbildung im Eisen yeranlassen konnen. Wenn 
also bei den nachfolgenden Proben gefunden wird, 
daB in yielen Fallen naeh der D esoxvdation die 
Kohlenoxydmenge groBer ist ais vorher, so ist nicht 
ausgeschlossen, daB ein Teil dieses Kohlcnoxydes 
auch noch wiihrend des Versuches entstanden ist.

V e r s u c h s e r g e b n i s s e .  W ahrend wir durcli 
zahlreiche metallurgische Untersuchungen ziemlicli 
genau wissen, wie sich bei der D urchfiihrung der 
yerschiedenen Prozesse die n icht gasformigen Be- 
standteile des Eisens, wie Silizium, M angan, Phos
phor, Kohlenstoff, verhalten, sind unsere Kenntnissc 
uber das Verhalten der Gase in diesen Fallen sehr 
gering. Wohl haben einzclne Forscher die Gase in 
yerschiedenen Phasen der Prozesse untersucht, jedoeh 
m angclt es meist an q  u a  n  t  i t  a  t  i v  e n  Bestini- 
mungen. Offenbar aber diirfen die Gase ebenso- 
wenig yernachlassigt werden wie die ubrigen Frem d-

korper, und es sollen die vorliegenden Untersuch
ungen die Anregung zu weiteren Forschungen 
geben. Das hier untcrsuchte M ateriał ist bei weitem 
nicht reichhalticr genug, um  allgemeine SchluBfolge- 
rungen zuzulassen; hierzu bedarf es noch der ein- 
gehenden Bearbeitung von M aterialien, welche dem 
Betriebe unter den yerschiedensten Bedingungen ent- 
nommen werden miissen.

Die meisten hier untersuehten Proben entstammen 
dem ThomasprozeB, wahrend zum Yergleich auch 
einige M artin-, E lektrostahl- und Tiegelstahlproben 
untersucht wurden. In Zahlentafel i  sind die Ver- 
suchsergebnissc zusammengestellt.

Wenn auch die Ergebnisse durch weitere systc- 
matische Untersuchungen ergiinzt werden mussen, 
so lassen sich immerhin einige Besondcrheitcn er- 
kennen, welche einer kurzeń E rorterung unterwnrfen 
werden sollen:

T h o m a s - F l u B e i s e n .  U nter den ver- 
schiedenen Verfahren zur H erstellung des FluBcisens 
gibt es wohl keines, bei welehem das Metali in so 
innige Beruhrung m it groBen Gasmengen komm t, 
ais bei dem W indfrischyerfahren. W ahrend also 
einerseits das flussige Eisen Gelegenheit ha t, sich 
m it Gasen zu siittigcn, w irkt anderseits die kraftige 
Bewegung des Metallbades wiihrend des Blasens der 
Bildung von iibersattigtcn Losungen entgegen. 
Letztere lassen sich sehr liaufig dann beobachten, 
wenn im Innem  einer Fliissigkeit durch irgendeinen 
Vorgang, etw a eine Reaktion, ein Gas gebildet wird. 
Die E rfahrung lehrt, daB der Bildung einer neuen 
Phase W idcrstande entgegenstehen, derart, daB 
letztere erst dann entsteht, wenn sic durch irgend
einen AnstoB, etwa eine Keimwirkung, zur Ab- 
scKeidung gezwungen wird.

Versetzt man eine wiisserigc Losung von N atrium - 
karbonat bei gewohnlicher Tem peratur m it Siiure, 
so muBte sofort eine entsprecliendc Menge Kohlcn- 
siiure entweichen. Es bildet sich in einem solchen 
Falle aber stets eine iibersattigte Losung von Kohlcn- 
saure, welche dadurch erst bei geringen Konzen- 
trationen entfernt werden kann, daB m an einen kraf- 
tigen Luftstrom  durch die Fliissigkeit leitet.

Wie ein Yergleich der Proben 1 ,3 , 5, 7, 9, 11, 13, 
15 vor der Desoxydation m it den Proben 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, naeh der Desoxydation lehrt, ist
bei letzteren der Gasgehalt ein hoherer.

D er W a s s e r s t o f f g e h a  11 der Proben vor 
der D esoxydation ist sehr verschieden und schwankt 
zwischen den Grenzcn 0,09 und 0,62 ccm Gas fiir
1 ccm M etali Diese Unterschiede sind auch zu er- 
warten, denn bei diesem ProzeB rflhrt der gesamte 
W asserstoffgęhalt von demjenigen des eingefflhrten 
Roheisens und dem durch die Zersetzung des Luft- 
wasserdampfes gebildeten her. Je  naeh dcm Feuchtig- 
keitsgehalte der Luft ist auch der W asserstoffgęhalt 
des Eisens yerschieden. Eine deutliche Einwirkung 
der Desoxydation auf den W asserstoffgęhalt ist bei 
den yorliegenden Proben n icht zu erkennen. In 
den meisten Fallen t r i t t  eine wenn auch nur sehr 
miiBige Yerringerung des W asserstoffgehaltes ein,
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Zahlentafel 1. Versuohsergebnisse.

Kr. M a t e r i a ł

F iir  
Vol. Gas

Zusammensetzung dci Materials P ro z c n tu a le  Zusammen- 
g e tz u a g  d e r  G ase

Gasgchalt in ccm 
fiir 1 ccm Metali

1 Yol. 
Metali

I*
%

Mn

%

C
%

S
%

SI
%

co«
%

CO
%

H
%

N
%

0CO2
%

CO
%

11
%

N
%

1

T h o ma s f l u B e i s e n .  
Charge 1.

V o r  Ferrom anganzusatz. . 0,88 0,074 0,23 0,050 0,057 0,019 20,1 42,1 24,2 13,6 0,18 0,37 0,21 0.12
2 Na e h  Ferrom anganzusatz . 3,38 0,079 0,40 0,067 0,038 0,021 7,75 76,3 6,0 9,95 0,26 2,58 0,20 0,34

3

T h o m a s f  lu B e ise n . 
Charge 2.

V or Ferromanganzusatz . 1,95 0,103 0,28 0,056 0,066 0,014 13,8 45,1 31,8 9,3 0,27 0,88 0,62 0,18
4 N a ch  Ferromanganzusatz . 4,1 0,103 0,49 0,083 0,050 0,050 14,7 65,1 12,2 8,0 0,60 2,07 0,50 0,33

5

T h  o ma s f l u B  e isen . 
Charge 3.

V o r  Ferrom anganzusatz. . 1,44 0,070 0,25 0,039 0,062 0,008 9,7 51,8 26,5 13,0 0,14 0,75 0,37 0,19
e N a c h  Ferromanganzusatz . 8,30 0,072 0,39 0,072 0,049 0,007 8,8 69,9 11,0 10,3 0,27 2,46 0,39 0,41

7

T h om n sf lu B e ise n . 
Charge 4.

V or Ferrom anganzusatz. . 1,5 0,085 0,37 0,075 0,051 0,015 6,5 76,6 11,3 5,6 0,10 1,15 0,17 0,08
8 Na c h  Ferrom angan - und 

Spiegelzusatz (Schienen- 
c h a rg e ) ................................ 3,9 0,112 0,89 0,302 0,037 0,021 1,5 77,2 4,5 16,8 0,06 3,01 0,18 0,65

9

T h o ma s f l u B e i s e n .  
Charge 5.

V or Ferrom anganzusatz. . 0,59 0,086 0,28 0,043 0,074 0,013 9,5 64,1 15,9 10,5 0,06 0,37 0,09 0,07
10 Na c h  Ferromanganzusatz. 

Durch A nthrazit zurtick- 
g ek o h lt................................ 4,4 0,106 0,43 0,190 0,005 0,017 4,3 79,7 3,5 12,5 0,19 3,51 0,15 0,55

11

T h o ma s f l u B e i s e n .  
Charge 6.

Vor Ferrom anganzusatz. . 2,1 0,103 0,28 0,056 0,066 0,014 24,8 46,5 17,4 11,3 0,52 0,98 0,37 0,24
12 Na c h  Ferromanganzusatz . 2,7 — 0,49 0,083 0,050 0,050 5,8 73,4 7,8 13,0 0,16 1,98 0,21 0,35

13

T h o ma s f l u B e i s e n .  
Charge 7.

Vot Ferrom anganzusatz. . 1,2 0,068 0,288 0,036 0,064 0,010 9,9 68,2 20,1 1,8 0,12 0,82 0,24 0,02
14 N a c h  Ferrom anganzusatz . 2,1 0,077 0,476 0,056 0,053 0,016 1,1 — 22,2 — 0,02 — 0,47 —

15
E le k t r o s t a h l .

Probe nach der Entfernung 
d. Hammerschlagschlacke 1,3 0,085 0,12 0,58 0,043 0,017 7,5 80,1 7,1 5,3 0,10 1,04 0,09 0,07

16 Probe nach Entfernung der 
zweiten Schlacke, Ferro- 
siliz ium ................................ 1,3 0,069 0,12 0,070 0,031 0,023 6,4 84,8 4,7 4,1 0,08 1,10 0,06 0,00

17
E l e k t r o s t a h  1. 

Probe von Fertigstahl . . 1,9 0,098 0,22 0,150 0,042 0,169 4,7 78,3 11,7 5,3 0,69 1,49 0,22 0,10

18

Ma r t i n f l u B e i s e n .  
Charge 1.

V or Ferrom anganzusatz. . 1,7 0,025 0,30 0,093 0,054 0,003 2 2 85,6 7,4 4,8 0,04 1,44 0,12 0,10
19 Na c h  Ferromanganzusatz . 1,9 0,031 0,93 0,138 0,037 0,35 3’,4 82,8 8,1 5,7 0,06 1,57 0,15 0,12

20

Ma r t i n f l u Be i s e n .  
Charge 1.

Probe n a c h  dem Fertig- 
machen beim GieBen des 
1. Blockes. (In  der Pfanne 
Ferrosilizium zugesetzt) . 1,6 0,040 0,93 0,138 0,037 0,35 3,8 74,9 13,9 7,4 0,06 1.20 0,22 0,12

21 Probe n a c h  dem Fertig- 
machen beim GieBen des 
letzten Bloekes.................. 0,85 0,045;0,93 0,142 0,039 0,236 1,7 68,4 15,4 14,5 0,01 0,58 0,13 0,13

22

Ma r t i n f l u B e i s e n .  
Charsre 2.

V or dem Fertigm achen . . 1,7 0,018 0,39 0,108 0,039 0,003 5,0 78,5 7,4 9,1 0,09 1,33 0,13 0,15
23 N a c h  dem Fertigm achen . 1,8 0,023 0,60 0,114 0,033 0,003 2,6 83,2 4,7 9,5 0,05 1,50 0,09 0,10

24

Ma r t i n f l u B e i s e n .  
Charge 3.

V or dem Fertigmachen . . 1,7 0,045 0,49 0,14 0,052 0,006 5,4 79,4 6,3 8,9 0,09 1,35 0,10 0,16
25 N a c h  dem Fertigm achen . 1,7 0,045 0,77 0,175 0,041 0,007 4,5 79,8 5,6 10,1 0,08 1,36 0.10 0,16

26
T ie g e l s ta h l .  

Charge 1 (verunreinigt) . . 3 0,038 0,43 0,40 0,006
W o 

0,153 0,24 0,8 81,6 6,1 11,5 0,02 2,45 0,18 0,35
27 „  1 .................................. 1,9 0,038,0,43 0,40 0,006 0,153 0,24 1,3 69,2 18,6 10,9 0,02 1,31 0,35 0,22
28 0 1,5 0,031 0,34 0,42 0,005 0,155 0,57 0,7 71,6 7,2 20,5 0,01 1,07 0,11 0,31
29 Schienenprobe....................... 6,1 — . — — — 3,7 72,7 8,3 15,3 0.22 4,45 0,51 0,92
30 Schwedisches Roheisen . . 8,2 0 ,0 9 0 0 ,0 8 5 3,65 0,005 0,014 11,5 70,5 11,1 6,9 0,95 5,80 0,91 0,56
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w ahrend er in anderen Fallen praktisch kon
s tan t bleibt.

Das K o h l e n o x y d  bildet sowohl vor ais 
auch nach der Desoxydation den H auptbestandteil 
der entweichenden Gase. Den geringsten CO-Gehalt 
vor der D esosydation zeigt Probe 9 m it 0,37, den 
hochsten Probe 7 m it 1,15 Vol. Dureh die Oxydation 
des Kohlenstoffes wird beim ThomasprozeB eine 
K6hlenoxydmenge gebildet, welche etw a dem 
400 fachen Volumen des Metallbades entspricht. Hier 
sind die Bedingungen fiir die Entstehung einer ilber- 
sattig ten  Losung giinstig, indem aus der fliissigen, 
kohlenstoffhaltigen Schmelze durcli die Reaklion 
m it dem Sauerstoff eine neue 1’hase, gasformiges 
K ohlenoxvd, gebildet wird. Wieviel von dem Kohlen- 
oxvd noch in dem fertiggeblasenen Jle ta ll zuriick- 
bleibt, ist abhangig von dem Gang des Prozesses, 
der E ndtem peratur des Bades, dessen Zusammen
setzung, kurz allen Faktoren, welche die Loslichkeit 
eines Gases in Metali beeinflussen konnen.

Aus Zahlentafel 1 geht hervor, daB der CO-Gehalt 
des fertiggeblasenen Metalls vor der Desoxydation 
zwischen 0,37 und 1,15 schw ankt und im Mittel
0,76 betragt. Nach der Desoxydation steigt der 
K ohlenoxydgehalt sehr stark  an und erreicht eine 
Holie von 1,74 bis 3,51, im M ittel ‘2,54, a l s o  
f a s t  d a s  3,5 f a  c h e d e s  v o r tl e r  D e s o x y - 
d a t i o n v o r  h a n d e n e n .

Der Gru ud fiir diese auffallige Erscheinung ist 
offenbar in der l)esoxydation zu suchen, welche 
in den vorliegenden Fallen m eist dureh Zusatz von 
etw a 75 prozentigem Ferrom angan m it einem Kohlen- 
stoffgehalte von etwas iiber 6 %  erfolgte. N un ist 
in dem Ferrom angan der Kohlenstoff chemisch an 
das Mangan zu K arbid Mn3C gebunden, dessen 
Kohlenstoffgehalt 6,6%  betragt. E in Ferromangan 
m it einem Kohlenstoffgehalt von 6 %  besteht daher 
keineswegs aus freicm Mangan, sondern aus iiber 
9 0 %  M angan- bezw. Manganeisenkarbid. Es ist 
daher verstandiich, daB die Zerlegung des Eisen- 
oxyduls nicht durcli Mangan, sondern durcli Mangan- 
karbid erfolgt, so daB der Kohlenstoff an der Reaktion 
teilnehmen kann. Bis zu welchem Betrage dies niog- 
iieh ist, laBt sich nicht allgemein entscheiden, da 
auch hier wieder Tem peratur und K onzentrationen 
eine Rolle spielen. So ist z. B. anzunehm en, dafi bei 

; sehr heiBen Chargen un ter sonst gleichen Bedingungen 
ein groBerer Teil des Kohlenstoffes zur D esoxvdation 
m it herangezogen wird, w ahrend das M angan beziig
lich der In tensita t seiner W irkung zuriiektritt.

E l e k t r o f l u B e i s e n .  Die Yersuche 15, 16, 
17 beziehen sich auf E lektrostahl, weleher zu Stahl- 
fassonguB verarbeitet wird. Eine Probe wurde dem 
Ofen entn.ommen, sobald das Einschmelzen beendigt 
und die oxydierende Sehlacke abgezogen war. In  
diesem Zustande entspricht das M ateriał etwa dem 
ThomasfluBeisen v o r  der Desoxydation. Beide 
Metalle enthalten einen gewissen Prozentsatz an 
Sauerstoff, doch ist anzunehmen, daB derjenige des 
Thomasniaterials in diesem Augenblick groBer ist 
ais derjenige desElektrostahles, da  iufolge der groBen

Menge von Frem dkorpern, welche oxydiert werden 
miissen, sowie der geringen Zeit, welche fiir diesen 
Vorgang yerfiigbar ist, ein groBerer UeberschuB 
an Sauerstoff zur Anwendung gelangen muB ais 
im  letzteren Falle. Der Gasgehalt des n icht des- 
oxydierten Metalles ist bei dem untersuchten Bei- 
spiel des Elektrostahles etwas hoher ais derjenige 
des ThomasfluBeisens. Dies erscheint erkllirlich, 
wenn m an beriicksichtigt, dafi wahrend des Naeli- 
blasens dureh den Luftstickstoff auf mechanischeni 
Wege eine energische E ntgasung erfolgt; wahrend 
im elektrischen Ofen das Metallbad ruhig bleibt 
und ein etw a vorhandener GasiiberschuB nicht dureh 
U mschutteln ausgetrieben werden kann.

Die Desoxydation des Metallbad es geschieht in 
dem Yorliegenden Falle hauptsachlich durcli Ferro- 
silizium. Probe 16 , welche dcm Ofen in diesem 
Stadium  des Prozesses entnom men worden ist, zeigt 
ebenfalls einen Geśamtgasgehalt von 1,3, wie vor 
der Desoxydalion. Auch hat die Zusammensetzung 
der Gase keine wesentHche Veranderung erfahren. 
H ier hat demnach der Desoxvdationsvorgang keine 
Kohlenoxydbildung zur Folgę gehabt, sondern der 
Sauerstoff des Metallbades ist zur Bildung Vbn 
Kieselsaure aufgewandt worden. Bei detn Yor
liegenden M ateriał ist der Gasgehalt sehr niedrig und 
wird von keinem anderen, weder den untersuchten 
M artin- noch auch den Tiegelstahlproben, erreicht. 
Yersuch 17 zeigt die an einer anderen Probe Elektro
stahl erhaltenen Resultate. H ier is t tro tz  des gróBeren 
IJeberschusses an Silizium, weleher bei der Des- 
oxydation aufgewandt wurde, ein hoherer Gasgehalt 
zu beobachten, verm utlich infolge des gróBeren 
Kohlenstoffgehaltes. Bei StahlguB hat das fliissige 
Materiał, welches meist stark  uberhitzt in kleine 
Tiegel gegossen wird, Gclegenheit, sieli an der Luft 
wiederzuri\ckzuoxydieren, was bei dem vorhaudenen 
etwas hoheren Kohlenstoffgehalt zu en ieu ter Kohlen- 
oxvdbildung fiihrt. Die Zusammensetzung der Gase 
lafit erkennen, daB in der T a t hier ein groBerer 
C O +CO .-G ehalt vorliegt.

S i e m e n s - M a r  t i n - F  l u B c i s e n. Bei dem 
Herdofenprozefi wird m an in bezug auf den 
Oxydationsvorgang ahnliche Yerhaltnisse wie beim 
Elektrostahlschm elzen erw arten konnen. Das ge- 
frischte n icht desoxydierte Metali wird bei weitem 
nicht so energisch um geschuttelt wie das Tliomas- 
m etall und wird daher leichter einen gróBeren Ueber
schuB an Gasen zuruckhalten ais ersteres. Dies 
wird dureh die vor Ferrom anganzusatz entnomnienen 
Proben 18, 22, 24 bestatigt. Die Desoxydation 
wurde bei Charge 1 sowohl dureh Ferrosilizium ais 
auch durcli Ferrom angan ausgefiihrt, und es zeigt 
ein Vergleich der verschiedenen Zahlen fiir die Gas- 
gehalte, daB sic dureh die Desoxydation kaum  zu- 
genommen, wahrend des GieBens dagegen abge- 
nommen haben. Die Chargen 2 und 3 zeigen ebenfalls 
keine Zunahme der Gasgehalte durcli die Des- 
oxydation selbst, wohl aber h a t gegen Ende des 
GieBens der Gasgehalt in beiden Fallen nicht uner- 
heblich zugenommen.



31. A ugust 1910. D ie elektrische Leitldhigkeit der itetallegierungen im  jlwssigen Z w ta n d .  S ta lli um l l iis o n . 1519

Die elektrische Leitfahigkeit der Metallegierungen 
im fliissigen Zustand.*

Von Dr. K. B o m  c m a n n und P a u 1 M ii l l e r  in Aachen.

(Mitteilungen aus dera MetallhOttenmannisohen In s ti tu t der Kg). Technischen JIocliEchuIe zu Aachen.)

h  ine umfassendere K enntnis der elektrischen 
^  Leitfahigkeit von Metallen und Legierungen 
im fliissigen Zuslande ist in m ehrfacher Hinsicht 
yon Bedeutung. E rinnert sei erstens an die schnell 
zunehmende Zalil elektrom etallurgischer Schmelz- 
prozesse, bei denen fliissige Metalle praktisch ais 
Stromleiter eine Kolie spielen, zweitens an die aus 
dem Beispiel der festen 
Legierungen zu entneh- 
mende Moglichkeit einer 
Konstitutionsbestimmung 
mit Hilfe der elektrischen 
Leitfahigkeit und drittens 
an die neuerdings immer 
mehr fortschreiteiule For- 
schung iiber die Theorie 
der metaliischen Leitung, 
die wahrscheinlich berufen 
ist, unsere K enntnis des 
metallischen Zustandes 
wesentlich zu vervoll- 
kommnen, und bei der es 
notig sein diirfte, neben 
dem bisher vonviegend be- 
achteten kristallisierten, 
festen auch den fliissigen 
Zustand der Metalle zu 
beriicksichtigen.

Da iiber diesen Gegen- 
stand bislang sehr spar- 
liches Materiał vorliegt, 
wurden zunachst moglichst
einfache Falle untersucht, namlich, soweit h o n i o -  
R e n e Legierungen in Frage kommen, die vier 
binaren Systeme K-Na, Sn-Pb, Na-Hg, K-Hg voll- 
standig und von den Systemen Zn, Cd, Bi, Sb m it 
Pb die verdflnnten LOsungen in P b . Die Schmelz
punkte dieser Legierungen liegen nicdrig, und es 
ist bei ihnen leicht, fiir die zur Messung notigen 
Elektroden ein M ateriał zu finden, das sich n ich t in 
ihnen auflost. (Elektroden aus P la tin , bezw. Eisen, 
bezw. Kohle).

Ueber die Yersuchsanordnung sei an dieser Stelle 
nur m itgeteilt, daB dic zu untersuchcnden fliissigen 
Metalle in ruhrenformige GefiUSe gebracht wurden, 
bei dereń H erstellung Qnarz, welcher wegen seines 
geringen Ausdehnungskoeffizienten in mehrfacher 
Hinsicht groBe Vorteile b ietet, in umfassendem

* Autoreferat eines vor dera Internationalen Kon
greB, DOsseldorf 1910, gehaltenen Vortrage8 (vel. „Me- 
tallurgie" 1910 S. 390/402).

MaBe Yerwendung fand. Dic Eichung dieser GefiiBe 
erfolgto m it Quecksilber, die W iderstandsbestiminung 
m it Hilfe direkter Stromspannungsniessung.

Dio bei den v o 11 s t  ;i n d i g u  n t  e r  s u  c h  t  e n 
S y s t e m e n  erhaltenen R esultate lassen sieli zu- 
sammenfassend in Form  von K onzentrations-Leit- 
fahigkeitskurven darstellen, so wie dies die ais

Beispicle hier wiedergegebenen Abbild. 1 und 2 
fiir die Systeme N a-K  und Na-Hg zeigen. In  diesen 
Abbildungen gib t die Abszissenachse die Konzen- 
tra tion , ausgedriiekt in Atomprozenten K  bezw. Hg, 
die O rdinatenache s die spezifische Leitfahigkeit, 
ausgedriiekt in reziproken Ohm. Die einzelnen 
Linien geben jede dic Leitfahigkeit des Systemes 
bei einer bestim m ten in der Abbildung vennerkten 
Tem peratur (bei K -Na z. B. bei den Tem peraturen 
50°, 100“, 150®, 200°).

Die charakteristischen Eigenschaften der vier 
aufgenommenen K onzentrations - Leitfiihigkeitsdia- 
gram me sind folgende:

1. Bei K -N a (Abbild. 1) sinkt. die Leitfahigkeit 
von beiden Komponenten aus bis zu einem bei 
m ittleren Konzentrationen liegenden flachen Mini
mum, ganz wie dies bei solchen kristallisierten 
binaren Legierungen beobachtet wird, die aus einer 
iiber alle K onzentrationen sich erstreekenden homo-
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geńen Mischkristallreihe bestehen. Auch dor Tom- koeffizienten hat (N atrium  und Kalium), erfahren
peraturkoeffizient zeigt analogen Yerlauf. 2. Bei durch geringen Zusatz eines andern Metalles immer
Sn-Pb ist die Leitfiihigkeitskurve eine (besonders eine Erniedrigung der Leitfahigkeit, gleichgiiltig,

.  ob letzteres erheblichere
* 119---------------------------- — >------------------------------------------------------- MI' 1  Neigung hat m it ihnen

IIJ , Verbindungen zu bilden
III s oder nicht. 2. Solclie Me-

5 ' III l  ' talie, die einen abnorm
ij - kleinen Temperaturkoeffi-

2 I I I  * zienten haben, erfahren
| | |  £ durch Metalle, m it denen
II! ^ sie keine erhebliche Ten-

1 li  '** - denz zur Verbindungsbil-
i jjl dung haben, eine Erhohung
'  H  der Leitfahigkeit (Melir-

15 ‘ * I  ' zahl der untersuchten
t >Kjljn Quecksilber- und Blei-

to ''ja jl legierungen. Ausnahme:
y y W  Erniedrigung der Leitfahig-

keit des Zinns durch Blei;
>,83» ^  / ' he^t dagegen erheblichere
r 1' / 7 /  **“ Tendenz zur Bildung von
'  V /  ,cu Yerbindungen vor, so fin

det Erniedrigung der Leit-
.---------1-------- j ---------^--------- 1-------------------------------------------------- -i-------- J fahiJSeit s ta t t  (Alkaliainal-

o  10 PO 3 0  4 0  S O  6 0  V 0  S O  9 0  tOOrtUfia  13 . .
gam e). D iese Erschemun-

Abb. 2. Konzentrations-Leitfahigkeitskurven fiir das System Na-Hg. gęn stehen in Einklan" lllit
einer von L i e b e n o w

bei hoheren Tem peraturen) fast geradlinige Ver- gegebenen, hier verallgemeinerten hypothetischen
bindungslinie der Leitfahigkeit der Komponenten. D eutung fiir das Yerhalten des fliissigen Queck-
3. Bei N a-Hg (Abbild. 2) folgt im Gegensatz zu 1 und 2 silbers und der verdunnten Amalgame.
aus dem Zustandsdiagranim  und son-
stigen Eigensehaften der Legierun- f 1 * B L x T ^ z T n u <  1
gen, daB hier eine Yerbindung V  <0s « T ^ Z n
(N a H g,)existiert, von der m an Grund \
hat anzuuehmen, daB sie im fliissigen 60J \
Zustande wenig dissoziiert ist. Die \
Leitfahigkeitskurve zeigt bei der dic- X
ser Verbindung entsprechenden Kon- \
zentration ein spitzenartiges Maxi- 7S0 \
nmm. 4. Bei K -Hg gilt beziiglielt X
einer Verbindung K H gt analoges wie \
bei Na-Hg. Die Leitfahigkeitskurve X
zeigt in diesem Kalle bei der der , OJ a X
Vrerbindung entsprechenden Konzen- t  X
tration  eine scharfe, an U nstetigkeit a \  67S.
erinnernde Richtungsanderung. Die £ /
Gegeiiiiberstellung von 1 und 2 einer- Łi0 £ /
seits und 3 und 4 anderseits zeigt, t- (
daB die Leitfahigkeitsmessung im- \
stande ist, schwach dissoziierte Yer- _ . v V
bindungen innerhalb der homogenen fcoa_____ s p e «. yyipCftST <5 ■ > o_____ _̂_____ ^  ____ _______ _̂_____

llussigen Losung anzuzeigen. 110 M« v* ij» ».oa io«. i.o* 1,02 100
Die Erscheinungen bei V e r - Abb. 3. Temperatur-I,eitfab.igkeit8kurven einer sich entmischenden

d ii 11111 e 11 Losungeu lassen sieli 
(wobci die aus der L itera tu r be- 
kannten Untersuchungen iiber verdiinnte Amalgame 
hinzugenonunen sind) so zusam menfassen: 1. Solche 
Metalle, dereń Leitfahigkeit einen annahem d nor- 
malen, d. h. nahe bei 0,004 liegenden Tem peratur-

Blei-Zink-Legierung.

Bezuglicli der h e t e r o g e n c n  flussigen Sy- 
stem e wurde am  Beispiel der Blei-Zink-Legierungen, 
die bekanntlich unvollstSndige Mischbarkeit im 
flussigen Zustande aufweisen, gezeigt, daB auf der



31. August 1910. Einheitliche Nietalarken und  Nietbezeichnungen. Stahl und Eisen. 1521

Temperatur-Leitfahigkeitskurve einer bei Abkiihlung 
sieli entmisohenden Legierung der P u n k t der be- 
ginnenden Entm ischung deutlich hervortritt, so 
wie dies die K u m  in Abbild. 3 durch ihre 
scharfe RichtungsSnderung bei 675° zeigt (die

ziffernmaBigen W erte dieser Abbildung haben nur 
relativc Bedeutung). D am it ist eine voraussicht- 
lich allgemein anwendbare Methode gegeben, um 
diese meist n ich t bestininibaren Entm ischungspunkte 
zu erm itteln.

Einheitliche Nietstarken und Nietbezeichnungen fur den deutschen 
Brucken- und Eisenhochbau.

ł  u den Aufgaben, die sich der V e r e i n d e u t - 
s c h  e r B r u c k e n -  u n d  E  i s e n b a u - 

f a b r i k  e n  gestellt h a t, um den E ilenbau in tech- 
nischer wie auch w irtschaftlicher Beziehung zu for
dem, ziihlt auch das Bestreben, die Zahl der ge- 
briiuchlichen N ietsorten zu verm indern und fiir 
gleiche Sortcn einheitliche Bezeichnungen cinzu- 
fiihren.

Der bisherige G ebrauch, die N ietdicken von 
Millimeter zu Millimeter oder sogar noch feiner ab- 
zustufen, brachte Schwierigkeiten fiir den Nieten- 
bczug m it sich; es mu B ten unverhaltnismaBiggróBe 
Nietlager gehalten werden, und auch der W erkzeug- 
aufwand in den K onstruktionsw erkstiitten und auf 
(len Baustellen w ar groB und kostspielig. Um diesen 
MiBstanden zu begegnen, h a t sich die iiberwiegende 
Zahl der Mitglieder des Vereins deutscher Briicken- 
mul Ęisenbaufabriken dahin geeinigt, in Z ukunft in 
der Regel nur N iete von 12, 16, 20, 23 und 26 mm 
Durchmesser zu verwenden.

Diese MaBe geben den D urchmesser der zum 
Einziehen der Niete fertigen Loclier an. F iir die 
Wahl dieser Stiirken w ar in erster Linie der Um- 
stand maBgebend, daB lau t A ntw orten einer bei den 
einzelnen W erken gehaltenen Umfrage diese Ab- 
messungen fast durchweg im Gebrauch waren, so 
daB also die gebrauchlichen W erkzeuge weiter ver- 
wendet werden konnten. Ais Basis fiir K raftniete 
wurde der bisher gebriiuchlichste N ictdurchmesser 
von 20 mm angenommen. Ais gróBter N ietdurch- 
messer. galt allgemein der von 26 mm, weshalb diese 
Stiirke auch ais obere Grenze w eiter beibehalten wer
den soli. Um zwisehen 20 und 26 mm eine Zwischen- 
stufe zu erhalten, wurde das 23 m m  dicke Niet ge
wahlt. Selbstverstiindlich soli m it dem 26er Niet 
die oberste Grenze der N ietdicken nicht erreicht 
sein, fiir besonders groBe Eisenstarken werden Niete 
von 28 mm und 30 mm Dicke n icht zu entbehren 
sein, es sind das jedoch Ausnahmen. Ausnahmen 
von der aufgestellten Regel werden in besonderen 
Fallen, bei Y erstarkungsarbeiten und dergleichen, 
auch fiir die kleineren Nietdurchm esser unverm eid- 
lich bleiben. Die aufgestellten Normalien diirften 
aber fur alle N eukonstruktionen ohne Einschrankung 
anwendbar sein. U nter 20 mm Durchmesser waren 
bisher das 12 und 16 m m  starkę N iet am  meisten 
gebrauchlieh, und es wurde von dem obengenannten 
Yerein die Beibehaltung dieser Stiirken beschlosscn. 
Fiir die U n t e r s c h e i d u n g  d e r  N i e t e  in

den Zeichnungen wurden folgende Zeichen gew ah lt 
F u r das N iet von

4> ■&

2Sf77/77̂
M hT F

JY aiachse

MaBgebend fiir R ichtung der Erkennungsstriche ist 
ste ts die Stabachse. Diese Bestimm ungen wurden 
von einem durch den genannten Verein eingesetzten 
AusschuB ausgearbeitet, der aus den H erren: D irek
to r B o 11 i n g e r der B riickenbauanstalt G ustavs- 
burg, D irektor N e b e 1 der Union, Essen, und Ober- 
ingenieur R a d e m a o j h e r  der Gesellschaft I la r-  
kort, D uisburg a. Rhein, bestand.

E s w ar sehr erfreulich, feststellen zu konnen, daB 
auf die E ingabe des Vereins, dem fast alle deutschen 
Briicken- und Ęisenbaufabriken, vor allem aber die 
fiihrenden, ais Mitglieder angehfiren; die meisten 
Behorden der gerechtfertigten B itte  um Verein- 
fachung der Nietnormalien gern entsprochen haben. 
Ohne jedwede Einschrankung wurden die Yorschliige 
des Yereins von folgenden Behorden angenommen:

1. Ministerium dor offentlichen Arbeiten in Berlin,
2. Reiehsmarineamt, soweit die lie ferung  von Briieken- 

und Eisenhochbaukonstruktionen Sn Betracht kommt.
3. GroBherzogliclie Generaldirektion der Jlecklenbur- 

gisehen Friedrich-Franz-Eisenbahn in Schwerin,
4. GroBherzogliehe Eisenbahndirektion in Oldenburg,
5. dioBaudeputation der freien u. H ansastadt Ham burg,
6. desgl. Bremen und
7. desgl. Lfibeck.

Versuchsweise wurden die Yorschlage bei der 
Koniglichen Generaldirektion der wflrttem bergischen 
S taatsbahnen, S tu ttg a rt, und der GroBherzoglichen 
Generaldirektion der Badischen Staatseisenbahnen 
angenommen. Die Annahm e der Yorschlage haben 
sieli noch vorbehalten: das B aukonstruktionsam t 
der koniglich ba\ rischen S taatseisenbahnen und die 
Konigliche Generaldirektion der sachsischen S taa ts
eisenbahnen.

Nach der S ta tis tik  des vorgenannten Vereines 
entfallt von der genannten Jahresproduktion an 
Eisenbauten etwa die H alfte auf Lieferungen an 
Behflrdcn. D a von den Behorden der preuBische 
S taa t die umfangreichsten A uftrage v e rg ib t, so 
werden in Z ukunft bei dem  w eitaus groBten Teil 
der Eisenbauwerke die neuen N ietnorm alien zur 
Yerwendung gelangen. Seydel
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Die Knappschaftsberufsgenossenschaft im Jahre 1909.
[ \ |  ach dem soeben erschicnenen Bericht der 

Knappschaftsberufsgenossonschaft fiir das 
Jahr 1909 wurde im  Berichtsjahr von  ihr das Heil- 
verfahreii innerhalb der ersten 13 Wochen nach dem  
Unfall in  1507 (im Vorjahre 1723) Fallen iiber- 
nomm en, obwohl ihr dio Verpflichtung zur Ueber - 
nnlime des Heilverfahrens erst 13 W ochen nach 
dem Unfall obliegt. D ie aufgewendeten Kosteti 
fiir diese vollig freiwillige Leistung betrugen 
278 267,83 J t , davon sind durch die Knappschafts- 
kassen erstattet 68 677,90 M , es verbleibfc som it 
fiir die Berufsgenossenschaft eine Ausgabo von  
209 589,93 J t  (im Yorjahre 218 495,38 M).

In  sehr zahlreichen Fallen traf die Schuld an 
den Betriebsunfiillon die Kameraden, welche dafiir 
auch gerichtlich bestraft wurden. D agegen hat die 
Berufsgenossenschaft von ihreni R echte, die Sclml- 
digen fiir den durch ihre Fahrlassigkeit entstan- 
denen Schaden haftbar zu machen, Abstand ge- 
nommen.

In  den Gosotzontwurfen, denen das Unfall- 
Yersicherungsgesetz vom  fi. Juli 1884 eritsprungęn 
ist, war ein Zuschufi des R eielis zu den Unfall- 
entschiidigungen, wio bei der Altors- und Invaliden- 
versicherung, vorgesehen. Der Bereitwilligkeit der 
Unternelnner entsprechend, ubertrug das cndgiil- 
tige Gesetz diesen aber die gunzen U nfallasten auf 
oigene K osten. A is eine kleine finanzielle Gegen- 
leistung hierfiir wurde die yorschuGweise Zahlung 
der Unfallcntsehadigung durch die Post angesehen. 
DiesesEntgegenkom m en ist durch die letztcFinanz- 
reform aufgehoben worden, derzufolge die Betrage 
im  v  o r a u s an dio Postvorwaltungen abzu- 
fiihren sind. Nach einem  Uebereinkommen m it 
der PostYerwaltung zahlt die Berufsgenossenschaft 
am 1. Juli jeden Jahres bis zum Jahre 1928 an 
Zinsen und Tilgungsraten 1 012 345,45 Jt.

D ie Zahl der versicherten Personen stieg 1909 
von 798 387 im Jahre 1908 auf 818 989, d. h. um
20 611 Personen gleich 2 ,58% . D ie Lohnsumme 
fiel insgesamt von 1 177 140 014 .11 im Jahre 1908 
auf 1 084 238 324 Jt im Jahre 1909, pro Kopf des 
Versicherten von  1399,26 auf 1323,87 .11 ■

D ie gesam te ErmiiCigung der Lohnsumme be- 
trug mithin 32 901 690 M  oder 2,95 %. Auch hier 
muCten die ungiinstigen wirtschaftlichen Verhalt- 
nisse iłire W irkung auf das Einkomm en der Berg- 
arbeiter ausiiben.

D ie U  m 1 a g e belief sich 1909 auf 31 921 860.It , 
gegen das Vorjahr mehr 5 228 576 Jt  =  19,6 %. 
D iese Erhohung wurde, wie vorhin angedeutet, in 
der H auptsache durch das Finanzgesetz von 1909 
verursacht, denn zur Deckung der an die Post- 
versvaltungen zu zahlcnden Vorsehusse, wio zur 
Abtragung der schwebenden Schuld muOte eine 
yermehrte Aufwendung von 3 110 000 Jt  gem acht

worden. AnUnfallentschiidigungen wurdengezahlt 
1909 insgesam t 24 314 943 Jt  (im Vorjahre 22,618 
Mili. Mark). Das gesam te Umlagesoll fiir die 
zuriiekliegende Zeit seit der Griindung vom  1. Okt, 
1885 bis Endo 1909 betrug 304,951 Millionen Mark. 
Dor Reservofonds hatte am Endo 1909 einen Be- 
stand von 58 723 436 J t .  D ie Verwaltungskosten 
betrugen 2,7 %, die K osten der Unfallunter- 
suchungen, dio Sehiedsgerichts- und Unfallver- 
hiitungskosten usw. 3,4 % der Jahresumlago.

D ie a n g e m e 1 d o t o n Unfiillo haben so- 
wohl in der Gesamtzahl wie in  der auf 1000 ver- 
sicherte Personen bereclmeten Zahl bedeutend zu- 
genommen, nŚmlich iiberhaupt um  5512 und um 
3,45 in der Verhaltnisznhl. Dagegen ist die Zahl 
der e n t s c h i i d i g u n g s p f l i c h t i g e ń  Un- 
falle in der Gesamtzahl von 12 799 auf 12 621, 
also um  178, und in der auf 100 Versicherto be- 
rechneten Zahl von 16,03 auf 15,41, m ithin um 
0,62 zuruckgegangen. Lotztere Verh(iltniszahl stellt 
sich noch unter die des Jahres 1904.

D ie Zahl der t o d l i c h e n  U n f  a l l e  im 
Entstohungsjahre ging von 2051 im Jahre 1908 auf 
1748 im Berichtsjahro herab, das sind 303 weniger 
ais im Vorjahro, das m it 321 Fallen der Zeche 
Radbod belastet war. Auf 1000 Yersicherte ent- 
fallen 2,13 gegen 2,57 im Jahre 1908; das Berichts
jahr hat auf 1000 Versicherte dieselbe Zahl wio 
das Anfangsjahr der Berufsgenossenschaft 1886.

Sehr interessant sind auch diesmal wieder die 
Erhebungen iiber die i n n e r e n  U r s a c h e n  
der entschtidigungspflichtigen Unfiille im Beriehts- 
jahre. Der Gefahrlichkeit des Betriebes an sich 
fallen zur Last 66,60 % (im Yorjahre 66,73 %), 
den Mangeln des Betriebes im besonderen 1,07 % 
(1,33 %), zusammen 67,67 % der Unfalle gegen 
68,06 %  im Jahre 1908. Durch die Mitarbeitcr 
sind verschuldet 3,54 % (3,58 %), durch die Ver- 
letzten selbst 28,79 % (28,36% ), zusammen 32,33%  
gegen 31,94 % im  Vorjahr. Es fand m ithin eine 
Verschiebung zugunsten der unabwendbaren, durch 
die Gefahrlichkeit des Betriebes an sich und der 
Miingel des Betriebes im  besonderen entstehen- 
den Unfalle statt. D iese Yorschiebung mufi auf 
das Schuldkonto der V erletzten gebucht werden, 
durch die selbst und durch dereń Mitarbeitcr allein 
rund ein Drittel der U nfalle entstanden.

Seit vier Jahren fallen die m e i s t e n  U n 
f a l l e  auf den S a m s t a g  (18 444); an zweiter 
Stelle steh t der Dienstag, an dritter der Freitag. 
Von den W crktagen zeigt der Montag (16 950) 
wiederum die wenigsten Unfalle; der Grund liegt 
hier in der H auptsachc fraglos darin, dat! an 
diesem Tage eben ein groBer Teil der Bergleute 
der Arbeit fern bleibt. E ine RegelmaBigkeit 
in der Yerteilung der Unfalle auf die einzelnen
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M o n a t c  ko n n te  b isher n ic h t e rm itte l t  w erden. 
Im  vorigen B erich ts jah re  eń tfie l die M ehrzahl 
der Unfiille au f don O ktobor, im  je tz igen  Ja h re  
auf den M arz m it  9027 Fiillon. D ie M onate Ju li 
bis Dezem ber zeigen ru n d  zw ischen 9200 u n d  
9300 Unfiille, dazw ischen lieg t der N ovem ber 
m it rund  8800 Unfiillen. U n te r d e r m onatliehen  
D urchschnittszahl v o n  9124 b leiben die M onate 
April, m it der n ied rigsten  Z ahl von  8360, Mai, 
Jun i und  N ovem bcr.

N ach dem  vo rjah rigen  V erw altungsberieh t 
war die A nlage e iner V e r s u c h s s t r e c k e  
m it einem  A ufw and b is zu  200 000 ,11 gep lan t. 
Die Sum m ę sollte  im  E in v e rs tan d n is  m it der 
G enossensehaftsversam m lung . un d  dom  R eichs- 
versichcrungsam t zinslos aus dom  R eservefonds 
genommen w erden. D as R eichsversicherungs- 
am t erhob aber hiergegen B edenken , so da(3 der 
G enossenschaftsvorstand beschlofi, dio erforder- 
lichen, von der G enossenschaftsversam m lung  ge- 
nerell bew illigten K o sten  n io lit au s dem  R eserve- 
fonds zu en tnelim en , sondern  in  die U m lage —  im  
Jahro 1909 erstm alig  m it 50 000 JC —  aufzu- 
nehmen. D ie V orarbe iten  fiir die E in rich tu n g  
der V ersuchsstrccke sind  so w eit gediehen, daB 
mit dem  B au  begonnen  w erden  kann . D ie Ge- 
sam tkoston der A nlage w erden sich au f 265 000 JC 
stellen, w ovon die W estfalisehe B erggow erkschnfts- 
kasse einen Teil trag en  m uB, w eil dereń  neu  on- 
zulegendo V ersuehsstrecke m it d e r fiir die K napp - 
schafts-B erufsgenossensehaft zu e rric litenden  A n
lage zusam m engobracht w ird . F iir  die E inrieh- 
tung und  die R egelung des B etriebes is t  eine 
besondero K om m ission eingesetzt.

Dio bei Sehkeud itz  in  d e r P rov inz  Sachsen 
erbaute U n f a l l n e r v e n h e i l a n s t a l t g o h t  
ihrer Y ollendung entgegen u n d  w ird  voraussich tlich  
im laufenden Jah ro  in  B etrieb  genom m en w erden.

Die Zahl der gemaC §§ 57 bis 60 des S ta tu ts  
im B erich tsjah re  vers icherten  B etriebs- un d  
B ureaubeam ten, M arkscheider G enossenschafts- 
mitgliedor belief sich au f 1083 m it einer Yer-

sicherungssum m e v o n  8 804 084 ./(. Dio E r- 
h ohung  gegen das V o rjah r b e tra g t 45 P ersonen  
m it 549 337 M  V ersicherungssum m e. W ie der 
B erich t n ic h t ohne B erech tigung  sag t, w ird der 
W e rt dieser V ersicherungen rechnerisch  n ich t 
im m er rich tig  erfaCt. D or V erlotzto h a t  n ich t 
n u r  A nspruch au f eine griindliche D urehfiilirung  
dos H oilverfahrens ohne B egrenzung der Zeit, 
sondern  es s te h t ihm  auch  eino R en te  zu  so lange, 
bis seine G esundheit w iederhergestellt is t. Seino 
H in terb liobenen  e rh a lten  nach  seinem  Todo die 
gesetzliche R en to , dio W itw e au f L ebenszeit 
oder b is zu  ih re r W iederverheira tung .

Im  B erich ts jah re  w urden  2711 R ekurso  beim  
R eichsversicherungsam t neu  eingelegt, davon  en t- 
fa llen  au f dio V erle tz ten  2380, au f die B erufs- 
genossenschaft 331. V on den  2474 E n tseh e id u n - 
gen fielen 2001 oder 80,69%  zug u n sten  d e r B e- 
ru fsgenossenschaft, 473 oder 19,07%  zugunsten  
d e r V erlo tz ten  aus. D ie K o sten  dor Schieds- 
geriehto  be trugen  fu r dio B orufsgenossenschaft
1909 =  224 228 Ji.

Y on allgem einem  In te resse  is t ferner dio im  
B erich te  m itge te ilte  E n tsch e id u n g  des I I I .  Zivil- 
sen a ts  des R cichsgericlits vom  4. M ai 1909, nach  
der, entgegen  friiheren  E n tsche idungen , B eam te , 
die un rieh tige  B eglaubigungen von  Lebensbeschei- 
n igungen usw. au f R e n te n ą u ittu n g e n  e rte ilt haben , 
f i i r  d e n  S c h a d e n  l i a f t b a r  g e m a c h t  
w e r d e n  k o n n e n ,  der den  B erufsgenossen- 
sch a ften  usw . d a rau s  e n ts te h t.

A m  1. O k tober 1910 k an n  die K nappschafts- 
berufsgenossensehaft m it 56 anderen  B erufs- 
genossenschaften  au f eino 25 jiih rige , erfolgreiche 
T a tig k e it zuriickschauen . D as 25. G eschaftsjah r 
liiuft, w enn v o n  dem  e rs ten  Y ierto ljah r O k tober 
b is D ezem ber 1885 abgesehen w ird , m it dem  
31. D ezem ber 1910 ab . E rs t  nach  dem  niichsten  
G eschiiftsberich t w ird  m an  also einen R iickb lick  
au f e in  V ie rte ljah rh u n d e rt em sigster un d  segens- 
re ich ste r berufsgenossenschaftlicher A rb e it w erfen 
konnen . K.

Patentbericht.
D eutsche Patentanmeldungen.*

22. August 1910.
KI. 7 b, T  14 215. Yorriehtung zum selbsttiitigen 

Kinfuhren des Dornes in Ziehvorriehtungen fiir Rohre, 
dio aus unmittelbar dem Ofen entnoinmcnen Blech- 
streifen gcrollt werden. Albert Twer, Nassau a. d. Lahn.

KI. 80 a, G 27 989. Vorriehtung zum Zerstauben 
von feuerflUssiger Ilochofenschlaeke; Zus. z. Pat. 187 370. 
German Collos Cement Company Limited, London.

18. August 1910.
KI. 31 c, L 28 807. Formenpulver aus kohliger m it Mar

zen durch trankter Masse. Lyeodmwerke, G. m. b. H ., Berlin.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage ab wahrend zweier Monate fur jedermann zur Ein- 
siehtund Einsprueherhebung im  Patent-amto zu Berlin aus.

x x x y .J3

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

22. August 1910.
KI. 1 a, Nr. 430 843. Kokskohlon-Entwasserungs- 

apparat fiir Troekenstimpfe in K ohlenwasehen und der- 
gleiohen. Friedr. Buddenhorn, Bochum i. W ., Mal- 
theserstraOo 14 b.

KI. 7 a, Nr. 430 916. Kant- und Verschiebevor- 
richtungfQr Błocko. Benrather Maschinenfabrik, Akt.-G es., 
Benrath b. Dilsseldorf.

KI. 19 a, Nr. 431 125. Eisenbahnsehiene. A. Funk, 
Rastenburg, Ostpr.

KI. 19 a, Nr. 431 141. Veriinderliche Befestigung  
der Schiene auf der Eisenbahnsehwelle m ittels gezahnter 
Platten und Sieherung der Schraube m ittels einer Gabel. 
Albert Wiihrer, Fahrnau, Baden.
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Gcgentlber dem SchlammauslaB a ist eine Doppoldtlse b 
und ferner sind zu beiden Seiten derselben weitere Dttsen e 
angeordnet, deren AusfluBoffnungen nacli dem AuslaB a 
gcrichtet sind. Siimtliche Dilscn werden von einer Druck- 
leitung d m it Wasser gespeist und dadurch der sich auf dem  
Boden der W assertasse absotzendo Schlamni naeh dcm  
AuslaB a zugcspiilt.

KI. 31 e, Nr. 220 035, vom .11. September 1908- 
J o h n  F e r r c o l  Jl o n n o t  i n N  o w - Y  o r k. 
Yerfahren zum Gieflen von dichlen Brammcn, Blócken oder 
anderen Guflstiicken aus Metali.

Das GuBmetall wird durch eine dicke Schicht einer 
Schmelze, dio zweckmaBig vor dem GuB in dio Form 
eingelegt wird, hindurcligegossen. D ie Schmelze ist so 
zusanimengesetzt, daB sio das Metali von seinen Ver-
unreinigungen, vorzugsweiso Oxyden und Gasen, zu
reinigen vermag; sie besteht aus Borax, kicselsaurem  
Natron, FluBspat u. dergl.

KI. 18 c, Nr. 220 056, vom 12. Juli 1908. L u d w i g
S o h i e c k e i n B e r l i n .  Fon beiden Seiten zu bc-

schickender und zu be- 
heizender Hartę- und 
Gluhofen, imbesoniere 
fur Stahl, m it Abzug 

! 9 der Heizgase in der
‘ ° MUte des Gluhraumes.

jU*, .".-'----— ...... -- ...p j  Zwccks gleichmiiBi-
i  I f  a  C\ ^ gor Beheizung des

1 ~______ f '/ j y ■■ ■ ■■ ■ Harteraumes a wer-
j| v ................  'V  \ den dio Heizgase durch
! “* r~i f  - i *~Y zwei unmittelbar vor

J * --------------------------“ 1 den Beschickungstll-
]|________________  i] rcnbgelcgcneSchlitzo
K- ------■*— -------------------------e von beiden Seiten in

den Gluhraum a ge- 
leitet und durch den 
in der M itte ( efind- 

liehen Sohornstein d abgeftihrt. Die Feuerung besteht 
aus zwei naeh der Ofenmitto zu geneigten Boston e.

KI. 21 h, Nr. 220 273, vom 9. Dezembcr 1906. R o c h -  
l i n g s c l i e  E i s e n -  u n d  S t a h l  w e r k o ,  G. m.

b. Jl., J o h a n n e s  S o h o e n a w a  u n d  W i 1 li o 1 m 
R o d e n h a u s e r  i n  V 6 1 k 1 i n g e n a. d.  S a a r .  
Yerfahren zur Herstellung gegen die Ofemmnd isolierter, 
plattenfórmiger Elektroden an elektrischen Widerstandsofen.

Dio aus der Elektrodenmasso b und ihrer metallischen 
Zu* bezw. Ableitung a bestehende plattenfórmigo Elek-

o. dgl. gegen die Oberwalze gepreBt wird, yerbunden ist. 
Beim Auswalzen sehiebt das entstehendo Rohr f den 
Schlitten b vor sich hor. Werden jedoch naeh boendetem  
Walzen die Walzen o g auseinandergozogen, so wird das 
Rohr f durch das bolasteto Band o und den Schlitten b 
von der Dornstange abgestroift.

KI. 7 a, Nr. 221 701, vom 13. November 1908. W w e.
A d o l h o i d  S a c k  i n  D u s s e l d o r f  - G r a f e n -  
b e r g .  Yerfahren zur Herstellung von ’J_-Triigern mit 
parallelen Flansehen.

Zunachst wird iii bekannter Weise cin J  -Trager 
m it konischen Flansehen gcwalzt. Sodann werden die 
Flinschen von den Flanschenkanten aus in einem mit 
parallelfliichigen Walzon vcrsohenen Universalwalzwerk 
so lango gestaucht, bis dio Zwischenriiumc zwischen den 
parallelfliichigen Walzen von den Flansehen yollstiindig 
ausgefilllt sind. Hierbei konnen die Kanten der Flansehen 
an dcm Vorprofil naeh auBen abgeschragt oder abgcrundet 
sein, um bei der Umwandlung der konischen Flansehen 
in parałlclflaohige Flansehen eino Gratbildung zu ver- 
meiden.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 953 564. T h o m a s  E.  T h o m a s  i n  N i l e s -

O h i o. Winderhitzer.
Der Winderhitzer hat einen zcntralcn Verbrennungs- 

scliacht a, in dem das Heizgas durch den Kanał b und die 
Yerbrennungsluft durch den Kanał c eintreten. Dio Ab-

hitze gelangt durch mehrere (vier) symnictrisch verlegto  
Kanale d in einen zentral angeordneten Sammelkanal o, 
von wo sio durch den Kanał f naeh dem Fuchs abziehen. 
Dio K altluft wird durch den Kanał g  cingeftthrt und' 
zieht durch den Kanał c ab. D ie zentrale Anordnung des 
Eintritts und A ustritts der Heizgase bezw. der Geblase- 
luft soli eino sehr gleichmiiBige Yerteilung der Wiirmts 
und Erhitzung der Luft zur Folgę haben.

trodo wird gleichzeitig m it dem feuerfesten Materiał c 
der Ofenwwul unter Żwischenbcttung einer die RUck- 
seito der M etallplatte a und die Seitenflachen der Etek- 
trodemnassen b i;egon dio Ofenwand isolierenden Schicht d 
durch Stampfen hergestellt. Es soli so eino dauernd 
sichero Vcrbindung der Elektroden m it der flbrigen Ofen- 
zustellung erreicht werden.

Deutsche Reichspatente.
KI. 12 e, N r.219 993, vom 14. Juli 190S. G o 11 f r i o d 

Z s c h o c k e  i n  K a i s c r s l a u t o r n .  Yorrichtung 
zur Abfuhrung eon Schlammwasier aus den Wassertassen 
der Gichtgasskrubber durch Druckwasser.

KI. 7 a, Nr. 220 519, vom 16. Februar 1908. II o i n -
r i c h S t  ti t  i n g i n W .i.t t e n ,  R u h r .  Rohr- 
\mlzwerk m it einer Riickziehmrriehtung fiir das beim Aus
walzen auf die Dornstange gesehobene Rohr.

Auf der Dornstange a ist ein Abstroifschlittcn b 
angeordnet, der m it dera Bando c, das durcli das Gewicht d
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Statistisches.
Fórderung und Yersand von Eisenerzen im Lahn-, Diii- und benachbaiten Gebiete wahrend des Jahres 19C9.#

Die F o r d c r u n g  b e t r u g De r  Ye r s a n d  bet rug-  n a c h  de n  11 ii 11 e n we r k e n Yersand

(nach revleramtHehcn 
Angaben)

t

inncrhalb
des

Ver«-iu8-
bezlrkcM

t

de a 
Slcffer- 
landc*

t

des
Mlttel-
rhelnea

t

am 
Nleder- 

rheln und 
in Weflt- 

falen 
t

a. d. Saar, 
in Loth* 
lin gen u. 
Luxem- 

burg 
t

anderer
Bezirke

t

nach
Oberlahn*

stein**

t

Zusammen

t

Rotei senstciu. . . . j  643 200
/1 3 8  314 138 201 23 039 76 60G 90 537 75 861 452 648

RoteiscnlluBstcin . . 
Brauncisenstein mit 

12% Mangan und

\  83 636 802 86
l

84 524

darunter...................
Brauncisenstein m it

514 366 46 627 84 188 1030 76 348 __ — 119 733 327 926

ttber 12% Mangan --- 650 15501 — 37 415 45 339 595 11 872 111 402
Manganerze . . . . 220 12 201 — — — 73 — 286
Spateiscnstein . . . 8 324 — — — 1 834 — — 1 834

Zusammen 1 1G6 110 269 239 238 893 24 069 192 233 45 429 1 205 207 552 978 620

— 27,51 % 24,41 °/o 2,46 0/0 19,65 °/o 4,64 °/o 0,12 °/o 21,21 °/o 1 des G esamt- 
\  Tersandes

Ausfuhr der Vereinigten Staaten. f

Die A u s f u h r der Ycreinigtcn Staaten an Eisen 
und Stahl in dcm am 30. Juni d. J. abgeschlossenen 
F i s k a l j a h r e  belief sich auf 1 418 832 t  im Gcsamt- 
werte von 179 133 186 st gegen 1 07C 182 t  im  Gesamt- 
werte von 144 951 357 $ im Fiskaljahre 1909. Eio Aus- 
fuhrmengen fiir 1910 zeigen also gcgenttbcr dem Vorjahre 
eine Zunahme von 342 650 t  oder 31,84 %.

Ucber den Antcil der einzelnen Erzcugnisse an der 
Ausfuhr der beiden letzten Fiskaljahre g ib t dio folgende

Sonstigcr D r a h t ....................... 74 441 82 273
Drahtnagel, Schionennagel . . 27 212 36 9S0
Geschnitteno NSgei u sw .. . . 8 141 9 048
Sonstigo Niigel usw.................... 6 777 8 499
Rohren usw................................... 131514 166 390

Zusammen 1 076 182 1418  832

1909 1910

Schrott ....................................... 29 493 18 743
Roheisen .................................. 50 981 81047
Vorgewalzte Bliicke, 1'latinen

usw.............................................. 111 080 52 379
D ra h tk n u p p e l .......................... 12 918 25 340
Schiencn ......................................... 237 S74 375 491
B aueisen ......................................... 103 279 122 152
S ta b e is e n ................................... 11 811 16 307
StahlknUppel................................ 53 510 91 955

Felu- und )  aus Schwcifieisen 59 597 97 151
Orot.bleche  ̂ FluCeisen . . 80 498 141 660
WeiBbleche ................................ 5 176 11 869
Bandeisen usw............................. 3 503 5 322
S ta c h d d ra h t............................... 68 376 76 220

GegenUbcr diesen Ausfuhrziffcrn betrug die E i n - 
f u h r an Eisen und Stahl im gleichen Zeitraumc, wie 
vcrgleichsweiso crwiihnt sein mogę, insgesamt 545 352 
(i. V. 214 377) t  im W erte von 38 502 457 (22 439 787) £.

Wir werden auf den AuBenhandcl der Vereinigten 
Staaten noch zurttekkommen, sobald das Ergebnis des 
K a l e n d o r j a h r e s  1910 vorliojt.

Die Eisenindustrie Italiens.ft
Der Zeitschrift „La Sletallurgia Italiana" § entnehmen 

wir dio nachfolgenden Angaben tiber dio Entwicklung 
der Eisenindustrie Italiens in den Jahren 1901 bis 1909. 
Danach wurden die in untenstehender Zahlentafel aufge- 
ftthrten Mengen erzeugt bezw. hergestellt. Dio Zusammen- 
stellung zeigt eine bemerkenswertc Zunahme der italieni- 
schcn RoheisenerzeugungfUr 1909 gegen U ber dem Vorjahre; 
ebenso crfuhr dio Herstellung von Stahlblockcn und Stahi- 
fabrikaten eino betrachtlicho Steigcrung, wiihrend Iiisen- 
fabrikate, dereń Herstellung seit dem Jahro 1902 bis zum 
Jahro 1908 stiindig gestiegen war, im letzten Jahre wieder 
einen RUckgang aufweisen. Dio Erzeuguug von Puddel-

(iulM sen
darun ter

Im Jahri' Roheisen 2. Schmel- 
zung

Puddcleiae n l.uppcn Stattlbldcke fabrikate fabrikate WelUblecbe
Uleche, 

Stab- und 
1’rofilstalil

E lsenbahn-
schlenen

t t t t t t t t t t

1 1901 15 819 15 071 22 265 20 0 0 129 929 180 729 123 310 7 550 61 952 24 833
! 1902 30 604 12 695 16 340 42 134 9S9 163 055 108 864 8 800 58 743 13 646

1903 75 279 15 465 18 129 7000 187 361 177 392 154 134 11 275 76 070 39 239
i 1904 89 340 23 258 16 340 9 201 148 181 335 177 086 16 465 119 285 22 724
i 1905 143 079 38 169 15 455 5295 270 199 205 915 244 793 18 560 147 225 34 568

1906 135 296 45 644 10 600 3569 390 740 236 946 332 924 16 350 200 640 52 750
1907 122 232 36 704 17 600 4840 430 000 248 157 346 749 24 423 189 740 75 000
1908 112 924 45 176 13 132 902 537 000 302 509 437 674 28 577 240 312 67 710
1909 207 8C0 47 104 8 900 732 661 569 281 980 608 795 35 8S0 345 272 123 290

* Zusammengestellt vom „Borg- und Httttenmannischen Yerein fur die I-nhn-, Dill- und benachbarten Reviero“
zu Wetzlar. Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 6. Okt., S. 1569. 

ł * Zum groBten Teil nach dem N iedenhein ycrfrachtet.
t  „The Iron Ago“ 1910, 11. Aug., S. ć24. —  Ygl. „Stahl und Eisen“ 1909, 25. Aug., S. 1320.

t t  Ygl. hierzu „Stahl und Eisen“ 1909, 8. Dez., S. 1951; 1910, 20. April, S- 675.
§ 1910, Juniheft, S. 25/7.
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eisen und Luppen nahm in den letzten Jahren iinmer Die Anzahl der H o c h o f e n ,  die sich wahrend
mehr ab. —  Bei der E i n f u h r  Italiens interessieren des Yorgenannten Zcitraumes im  B e t r i e b  befanden,
besonders folgende Zahlen: ist aus naehstehender Zusammenstellung ersiehtlieh:

im Jahre Itoiieisen

t

Einen und Stahl
in I.uppcn und i Schrotl u«w. 

Bl&cken
t t

im

Jahre

noch -

ofen

Puddel-

ofen

Siem cns-
M arlin -

ofen

Bos-
sempr-
K o n -

Terter

Robert-
K o ii-

verter

E lek

trische
Oefen

1901 169 971 10 249 148 305 1901 6 20 19 0 _
1902 155 143 15 329 198 914 1902 6 18 22 O O —
1903 127 512 19 014 200 036 1903 7 18 27 9 *7 —
1904 149 795 23 324 240 359 1904 o 17 35 O 3 —
1905 130 843 24 165 276 311 1905 8 18 42 2 3 —
190ti 109 95G 22 782 344 977 1906 0 17 38 O 2 —
1907 231 0-12 32 119 362 567 1907 8 15 42 O o —
1908 254 239 43 163 326 119 190S S 11 55 2 2 5
1909 240 730 52 547 416 354 1909 9 10 56 o G 5

Aus Fachvereinen.
V. Internationaler KongreB fiir Bergbau,  
Huttenwesen, angewandte Mechanik und 

praktische Geologie .
(F o r t łd zu n g  von Sc iłc  1476.)

Der EinfluB der Elektrizitat auf die Entwicklung und Leistungs- 
fahigkeit der Hebezeuge im Bergbau und Huttenwesen
bildete den Jnhalt des Vortrages von Ingenieur F r i t z  
H e y  m (Wetter-Ruhr).

Die Einfiihrung der Elektrizitiit ais Betriebskraft 
im Anfang der 90er Jahre vorigen Jahrhunderts gab die 
Moglichkeit, die A rbei tsgesc h w i nd i g kei ten der Hebezeuge 
ganz wescntlich zu steigern und ihr Arbeitsgebiet infolge 
der bequemen Kraftubertragung und Kraftzufiihrung zu 
erweitem. D ie Folgę war ein Anwachsen der Erzeugung 
und immer neue crhohte Anspriiche an die Transportmittel. 
Diesen wurde man durch Schaffung von Sonderwcrkzeugen 
fiir die einzelnen Arbeiten gerecht, was infolge der Eigen- 
art des elektrischen Antriebes moglich war, der es gestattet, 
dio einzelnen Bewegungen leicht und sicher von beliebiger 
Stelle zu steuem. Durch die gleichzeitige Zentralisierung 
der Krafterzeugung werden die Betriebskosten herabgedruckt 
und hierdureh wiederum die Moglichkeit gegeben, maschinell 
angetriebenc Hebezeuge auch zu solchen Arbeiten zu ver- 
wenden, bei denen ihre Verwendung frliher infolge zu groBer 
Kosten nicht wirtschaftlieh war. D ie jetzt erreichte Voll- 
kommenheit und die verschiedenartigc Verwendungs- 
moglichkeit moderner elektrisch angetriebener Hebezeuge 
wurden von dem Vortragenden an einer groBen Menge 
Beispiele aus dem Bergbau, Hochofen-, Stahl- und Walz- 
werksbetrieb gezeigt, filr die meist Ausfiihrnngen der Firrnen 
B e c h e m  & K e e t m a n  (Duisburg), S t u c k e n h o l z  
( Wetter a. d. Ruhr), B  e n r a t h e r M a s c h i n e n f a b r i k 
(Benrath) gewahlt waren.

Ueber
hydraulische Kompressoren

berichtcto sodann Oberingenieur P. B e r n s t e i n  (Koln). 
Redner erlauterte die Wirkungsweise des hydraulischen 
Kompressors mit dem gleichzeitigen Hinweis auf die  
betriebstechnischen und wirtschaftlichen Yorteile, die 
sich bei seiner Anwendung im Vergleich mit maschinellen 
Kompressionsanlagen ergeben. Der verhaltnismaQig 
hohere WirkUngsgrad des hydraulischen Kompressors 
im Yergleich zu demjenigen der vor\vamlten Einrichtungcn 
wurde dureh die Yorschiedenheit des Arbeitsvorganges 
begriindet. Ala kennzeichncnde Eigentiimlichkeit des 
hydraulischen Kompressors bezeichnete Vortragender 
die Erzeugung hoher Luftpressungen bei geringen Ge- 
fallhohen, was durch Verliingeruug des Fallrohres um die 
gewunschte Kompressionshoho und Riickfahrung des

Betriebswassers erzielt wird. -Sodann beschrieb er dio 
ersten Versuchsanlagen in Deutschland filr niedere wie 
auch hohere Gefiille und Prcssungen, sowie dio Versuchs- 
und Betriebsergebnisse von Anlagen. dio teils in Schachten, 
teils in der Nilho von Grubenbetriebcn in Deutschland  
und Amerika errichtet worden sind. An Hand der an einer 
ausgefilhrten Anlage im Oberliarz gowonnenen Ergebnisse 
wurden die Lufterzeugungskosten anniiherungsweise be- 
rechnet und m it denjenigen bei maschinellen Kompres
soren yergliehen. Neben der guten Ausnutzung der Wasser- 
kraft zeichnct sich der hydraulische Komprcssor durch 
Einfachheit, hohe Betriebssicherheit und Botriebsbereit- 
schaft aus. Die erzeugto Wasscrdruckluft ist staub- 
und olfrei, kalt und daher von geringstem Ecuchtig- 
keitsgelialt.

Sodann berichtcto Prof. L a n g e r  (Aachen) iiber 

neuere Erfahrungen in GroBmaschinen-Betrieben.

Die ersten GroBgasmaschinenbetriebe hatten mit all
gemeinen Schwierigkeiten zu kampfen, die hauptsachlich 
dureh zu hohe Dauerbelastungcn verursacht wurden. Eine 
wcsentlicho Bcsserung wurdo durch die Herabsctzung der 
mittlcren KolbendrOcke von 5,5 auf 4,5 kg/qcm erreicht, 
so dali heute m it einer geregeltcn und dauernden Ausnutzung 
der GroBgasmaschinen von 70 % gerechnet werden kann. 
Die Grundbcdingung eines zufriedenstellendcn Bctriebes 
ist ein hoher LufttiberschuB des Gemenges. D ie Gemenge- 
bildung muB stets ohne Nachstellung von Hand durch den 
Rcgler beherrscht wenlen. Bei Maschinen ohne Ladepumpon 
wird dies durch einen groBen Druckabfall im Mischventil 
ermoglicht. Nimmt dio Umlaufzahl ab, so sinkt der Luft- 
ttberschuB, wenn das Gas unter Druck steht, und zwar 
um so schneller, je geringer der ursprungliche Druckabfall 
im Mischventil war. Bei Z weitakt maschinen mit l^ule- 
pumpen wird dio Zusammensetzung des Gemenges durch 
Gasdruekschwankungen und Acndcrungen der Umlauf
zahl nur in untergeordnetem MaBe beeinfluBt.

Der sehwjchste Teil der Gasmasehinen ist der Zylinder. 
Risse werden nicht durch die Explosionsdrticke verursacht, 
sondern entweder durch dio gegenseitige Verspannung 
von zwei Wiinden (GuBs|wnnungen oder Verschraubungen) 
oder durch die bei verschiedenen Temperaturen in den ein
zelnen Schiehten der Wiinde des Yerbrennungsraumes 
entstehenden Materialspannungen. D ie crsteren werden 
durch konstruktive und guBteehnische MaBnahmen mit 
Erfolg bekampft; ais eine Hauptbedingung fiir die sichero 
Vermeidung der lotztcren muB die Verwendung eines ge- 
niigend starken GuBmateriaLs mit geringercr Warroe- 
ausdehnung ais GuBeisen angesehen werden. Ganzlich 
u n b r u u c h b a r a i s  Z y 1 i u d e r m a t  e r i a 1 i s t  
S t a h l g u B .
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Die AusiUhrungen von Oberingenicur K. M a l c y k a  
(Berlin) tiber die

Elektrizitat im  H uttenw esen  
beschrankten sich daraiif, einen Ueberbliek Ober die Fonnen 
der in Huttenwerken zur Verwendung gelangenden clek- 
trischen Knergie zu geben und auf dic Eigenart der wich- 
tigsten Betriebe hinzuweisen, ohne auf Einzelhciten ein- 
zugehen. Die Elektrizitat konnte in den Huttenwerken 
erst festen Fu 13 fassen, nachdcra es den ElektriziUitsfirmcn 
gelungen war, Sonderbau arten zuschaffen, die sich ais durch
aus betricbssichcr cr wiosen. Ftir die Lichtanlage wird in 
der Regel ein besonderes Netz rorgesehen, da das Kraft- 
netz gewohnlich zu groBe Spannu ngseh wankungen aufweist.

Dio Elektromotoren werden nach der Eigenart der 
von ihnen angetriebenen Maschinen unterteilt in solche 
fiir Hilfsmaschinen, WalzenstraBcn und Geblase. Mit Rtick- 
sieht auf die besondere Eigenart der einzelnen Arbeits- 
maschinen in Huttenwerken ist es notwendig, beim Ent- 
werfen des elektrischen Antriebes jeden Fali besonders zu 
untersuchen, um den fur den Antrieb richtigcn Motor zu 
wahlen. Normale Motoren, wio sie fUr viele andere Betriebe 
geliefert werden, sind fUr den Htittenhetrieb meistens 
ungeeignet. FUr elektrisehe Oefen, Induktionsofen und 
Lichtbogenofen sind gewohnlich besondere Primarmaschincn 
oder Umformer notwendig. Auch die elektrischen SchwciB- 
anlagen erfordern eine Umformung des fUr das Kraftnctz 
angewendeten Stromes.

Die Erkenntnis, daB die Herstellungskosten der elek- 
trischen Energie m it zunehmender Leistung der Priimir- 
anlagen zuriiekgehen, fiihrt zum Bau groBer, einheitlicher 
Kraftwerkc. Dic in Huttenwerken Ublichen Stromarten, 
Gleichstrom und Drehstrom, haben sich in der Praxis gleich 
gut bewahrt, so daB die Entschcidung Ubcr das zu wiihlendo 
Stromsystem lediglich von der fiir jeden Fali anzustellenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung abhiingig gemacht werden 
muB. In Drehstromanlagen ist bei Verwendung von Kolben- 
maschinen fUr den Antrieb der Gcncratoren besondere 
Rticksicht auf einen guten Parallelbetrieb zu nehmen. Es 
genUgt hier nicht, fur die Maschine einen bestimmten Un- 
glcichformigkeitsgrad vorzuschreiben, sondern es mUssen 
Drehzahl der Antriebmaschine und Schwungmomcnt der 
unilaufenden Massen fUr jeden Fali richtig gewiihlt werden.

Besondere Einrichtungen ftir den Belastungsausgleich 
sind bei groBen Kraftwerken in der Regel kaum erforderlich. 
Ftir besondere Falle konnen Schwungradpuffcrmaschinen 
oder Akkumulatorenbatterien, letztere mit Zusatzmaschine 
(Piranimaschinc) verwcndct werden. Auf eino zwcckmaBige 
Ausgestaltung der Schaltanlage in groBen, hellen Raumen 
ist besonders Bedacht zu nehmen. FUr schwerc und vom 
Bedicnungstand entfernt aufgestcllte Schalter cmpfiehlt 
sich elcktrischer Antrieb durch Motor oder Magnet. Bei 
Hcchspannungsanlagen mussen Trennwiinde fiir die ein
zelnen Schaltergruppcn vorgesehen werden, um durch Kurz- 
sehlufi entstandenes Feuer zu lokalisieren und gefahrloses 
Arbeiten an einzelnen Schaltern wahrend des Betriebes 
zu ermógliehen. Das Leitungsnetz erhalt nach Bcdarf 
Unterstationen, von denen die einzelnen Motorstromkreiso 
abgezweigt werden. Fur die Hauptleitungcn werden meistens 
eisenbandarmierte Kabel verwcndet. Das Zubehor fUr 
jeden Antrieb, Anlasser und Schaltkastcn soli moglichst 
dicht neben dem Motor aufgestellt werden. Ftir die Wahl 
des Antricbes und dio GroBen bcstimmung des Kraft werkes 
ist es wichtig, eine Uebersicht Uber den gesamten Energie- 
verbrauch einer neu zu erbauenden Anlage zu erhalten. 
In einem Beispiel wurden zum SchluB Angaben(Mittclwertc) 
iiber den Kraftbedarf einzelner Antriebe in Hoehofen-, 
Stahl- und Walzwerken gebracht.
Die Stellung des Berg- und HUttenwesens in  der Geschichte 

des M aschinenbaues 
u n t e r z o g C .  M a t s c h o B  (Berlin) einer naheren 
Betrachtung.

Dic Entwicklung von Bergbau und Huttenwesen steht 
in inniger Wechselwirkung zu dcm Entstehen und Werden

der Maschinen. Dic Geschichte des Maschinenbaues findet 
daher wertvolle Beitriige in der Geschichte des Berg- und 
HUttenwesens. MaBgebenden EinfluB auf dic Entwicklung 
haben die jewcilig benutzten Kraftmaschinen ausgctibt. 
Unter diesem Gesichtspunkte konnen wir vicr groBe Zeit- 
abschnitto unterscheidcn. Der erstc Abschnitt ist gekenn- 
zeichnet durch dic ausschlicBIiche Verwendung menschlichcr 
und tieriseher Muskelkriifte; er unifaBt das ganzo Altertum 
und reicht bis in das Mittolalter hinein. Der zweite beginnb 
m it der Einfuhrung der Wasserkraft in den bcrgbaulichcn 
und htittenmannischen Betrieb und reicht bis fast zu Ende 
des 18. Jahrhunderts. Er wird abgelóst durch den dritten 
Teil der Entwicklungsgeschichte, der die Entstehung und 
Einfuhrung der Dampfkraft umfaBt und das ganze vorige 
Jahrhundert umschlieBt. Das Ende des 19. Jahrhunderts 
und der Anfang unseres Jahrhunderts leiteten m it der Ein- 
ftthrung der elektrischen Kraftiibertragung und der Nutz- 
barmachung der Hochofcngase fiir Kraftzweckc den neuesten 
Entuicklungsabschnitt ein, in dem wir heute noch stchcn. 
An Hand der wichtigstcn Erfindungen des Maschinenbaues 
wurden vom Redner die Hauptpunkte der Entwicklung 
kurz behandelt. Zum SchluB hob Vortragcnder dio Not- 
wendigkeit hcrvor, pcrsonlichc Erinnerungcn der fiir die 
Entwicklung maBgebenden Miinner ftir dio technisch- 
geschichtliche Forsehung heranzuziehen, ferner len kto er 
die Aufmerksam keit auf dic technisch-geschichtlich sehr 
wertvollcn Nachrufe und auf dio Festschriftcn der einzelnen 
Organisationen und Firmen. Je mehr es gelingt, diese Arbei
ten geschichtlich objcktivor auszugestalten, um so wertvoller 
werden sio fiir dic geschichtliche Forschung sein konnen.

Prof. R a t e a u (Paris) sprach alsdann Ubcr
Turbokompressoren.

Vortragender ftihrto die kennzeichnenden Kurven eines 
Kompressors, Bauart Ratoau, vor und gab die verschicdenen 
in Betracht kommendcnWirkungsgrade sowio den Gang cier 
Berechnung an (durch Messung der Warmcmengen, welche 
dio Luft und, bei Anwendung von Wasserkiihlung, das 
KUhlwasser abfUhrt).

Unter deil zuletzt gebauten Maschinen nannte er dio 
Turbo-Gebliise, dic fiir die Vizcaya-Hochófen in S[>anien 
und fUr die Chiors-Hochofen geliefert wurden, und teilto 
die Versuch^x;rgebnisso der ersteren mit. Dic fiir die Rand- 
^lines in Transvaal gebauten Kompressoren sind wegen 
ihrer groBen Leistung bemerkenswert; Versuche ergaben 
einen Wirkungsgrad von (55 % , bezogen auf die isothormlsche 
Komprcssion. Zwei groBe Turlx)kompressorcn fUr den Betrieb 
der Bessemereien der Hiitten- und Stahlwerko von Denain 
und Anzin sind im Bau. Der Vortragendo wieś ferner auf 
die VorzUge der Zentiifugal-Ivompressorcn und -Gebliiso 
gcgentiber den Kolbenmaschinen hin und zeigte an Dia- 
grammen den erheblichen Untcrschie<l, der in der Glcich- 
formigkeit des Druckes besteht.

Die Gleichheit des Wrirkungsgrades bei Zentrifugal- 
und Kolbenkomprcssoren, die von Havlicek durch Vcrsuche 
an zwei Maschinen glcicher Leistung festgestellt w urde, ist der 
im Zentrifugalkompressor wirksameren Kiihlung der Luft zu 
yerdanken, die dessen geringeren Wirku ngsgrad durch eine 
mehr isothermische Komprcssion auszugleichen gestattet.

Unter den beachtenswerten Anlagen nannte Redner 
die der Stahlwerke Bolckow Yaughan zu Middlcsborough 
in England, dio sich durch ihre erhebliche Leistung und 
ihre aus Abdampf gcwonnene Antriebskraft auszeichnet. 
Zum SchluB fUhrtc er einige Zahlen Uber die augonblickliche 
Verbreitung dieser neuen Maschinen an; ihre Anzahl Uber- 
steigt 80, wovon mehr ais 30 Hochdruckkompressoren mit 
Leistungen von Ober 800 PS fur Gruben siixL

Auch Uber
W iedergewinnung des Abdampfes und M ischdruckturbinen
berichtetc Prof. R a t o a u .

Dic Anzahl der Abdampfturbinenanlagen ist in be- 
standigem Wachsen begriffen, da die gleichzeitige Anwendung 
des Dampfsammlers, Bauart Rateau, und der Mischdruck- 
turbine die vollkommenc Losung der Aufgabe ergeben hat.
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Dic ersten Mischdruckturbinen waren m it zwei Ge- 
hausen, und zwar einem fiir Hochdruck und dcm andern 
fUr Nicderdruck, gebaut; die jetzigen Turbincn haben nur 
in einem einzigen Gehause eine Anzahl Hochdruck- und 
Niederdruokrader; der Abdampf gelangt in oinen zwischen 
den bei<len angeordneten rmgformigen Teil. Diese Maschinen 
werden nicht lediglich durch den Gcschwindigkeitsregler 
geregelt, da dann der Akkumulatordampf frei nach der 
Turbinę ahflieBen und sein Druck bei Hochdruckbetricb 
sehr stark abfallen wiirde. Ueberdics .rfordert diese Regelung 
Geschwindigkeilsiinderungen, welche den Parallelbctrieb 
des von der Abdampfturbine angetriebenen Wechselstrom- 
generators mit doneń anderer Maschinensatzę unmoglich 
maclitc. Rateau hai dio Aufgabe gelost, indem er den 
Geschwindigkeitsreglci- gleichzeitig auf bcidc DampfeinlaB- 
yentile einwirkeri laBt, die sich wechselseitig betiitigen, 
ohne daB der Geschwindigkcitsrcgler becinfiuBt wird. Eino 
Fcder ist derart angeordnot, daB sie einerseits das Niedor- 
druckventil oilen zu halten, anderseits das Hochdruck- 
ventil zu sehlieBen bestrebtist. AuBerdem wird das Nicder- 
druckventil von den Druekschwankungcn des Akkumulators 
beeinriuBt, sobald dessen Druck unter eino bestimmte Hohe 
sinkt. Dio Bewegungen des Niederdruckventils werden 
gleichzeitig auf das Hochdmckvcntil tibertragen, wodurch 
der Uebergang yon dem einen Dampf auf den andern er- 
móglicht wird, ohne daB die Geschwindigkeit sich iindert. 
Redner erwahnte danach eino gegen den Hochdruckbetrieb 
der Miajhdruokturbinen gotnachte Einwendung und wies 
nach, daB durch geeignete Auswahl der Raderzahl fiir diese 
Turbincn ein Wirkungsgrad erreicht werden kann, der dem 
der Hochdruckturbinen gleichkommt. Sodann wurden 
noch kurz dio Anlagen bcschricben, bei denen Kolben- 
maschinen ais Hochdruckteile m it Turbincn ais Nicdcr- 
druckteilen zusammenarbeiten, und die auf diesem Wege 
moghchc yollkominene Ausnutzung des Dampfcs dargclcgt. 
Zum SchluB wies der Yortragende darauf hin, daB die von 
ihm vorgeschIageno Anordnung bei der Anwendung auf 
Fordermaschinen und Walzenzugumkehrmaschinen zu wirt
schaftlichen Ergebnissen fiihrt, die den durch rein elektrischen 
Antrieb erzielten weit fiberlegen sind.

Der erste Yortrag von lngemcur E. S t a c h  (Bochum) 
behandelto

die Entwicklung der E inzel- und Zentralkondensation.

Dio groBzUgige Entwicklung der ICondcnsation auf 
Berg- und Hiittcnwerken begann nach Losung der KUhl- 
wasserfrage durch die WaaserrUckkiihlanlagen. Der Vor- 
tragende belcuchtete die Gcsichtspunktc, die fur die Wahl 
der Einzel- und Zentralkondensation sowie fiir die Wahl 
der Kondensator- und Pumpcnbauarten maflgebend sind. 
Ais Kondcnsatorcn kommen heute nur Misoh- und Ober- 
flachenkondcnsatoren in Frage, letztcre in geschlossener 
Bauart oder śtehend und oben offen. Die Putńpenanlagen 
haben sich von den platzverzehrenden Kolbenpumpen 
zu den platzsparenden umlaufenden Pumpen entwiekelt; 
letztcre sind hauptsiichlich bei Turbinenkondensation und

kurzeń Abdampfrohren am Platze, wahrend fiir groBe Luft- 
mengen dio Kolbenpumpo nach wio vor am gecignctsten 
ist. D ie neueste Entwicklung neigt zu Wasserstrahlpumpen 
und benutzt dio Geschwindigkeit des KUhlwa-ssers, um 
mittels Diisenrohren dio Luft aus dem Kondensator zu 
entfernen.

Ingcnieur E. S t a c h  (Bochum) spraeh ferner iiber 

W armespaicher fiir Abdam pfvcrwertung.

Das Verfahren der Abdampfverwertung in Niodcr- 
druckturbinen ist auch auf Niederdruek-Kolbcnmaschinen 
ausgedehnt und hat fiir den Antrieb von Gcneratoren, 
Gebliisen und Komprcssoron auBerordcntlicho Bedeutung 
erhalten. W iehtig ist dio A u f s p c i c h o r u n g  des 
Abdampfes, und zwar dienen heute dazu:

1. Warmcspsicher mit Anwendung von Wasser ais 
Wiirmctragcr,

2. Dampfspeicher fiir Aufnahme und Abgabe węch- 
selnder Dainpfmcngen.

Der Vortragendo erorterto die Bcdingungen fiir dio 
Abdampfspeichcrung und bespraoh die wichtigsten, bekannt 
gewordencn AusfUhrungsformen nach Patenton von Ratcau- 
Balcko, Moll-Eckmann, Schwarz, Pokorny & Wittekind und 
Balcke-Harlć, gebaut von Maschinenbau-A.-G. Balcke in 
Bochum, A.-G. Gustav Moll & Co. in Neubcekum, A.-G. 
Louis Schwarz & Co. in Dortmund, und der A.-G. Pokorny 
& Wittekind in Frankfurt a. M.

Weitero Vortrago in der Abtcilung III hicltcn Zivil- 
ingenieur Th. v. B a v i e r (Dusseldorf) Uber „Die 
Etnwieklung der Ventilatoren und Komprcssoren im 
deutschen Bergbau"; Direktor E l l i n g e n  (Koln) Uber 
„Drahtseilbahncn fiir groBe Leistungen"; Direktor Th. 
G i l l e r  (MUlheim-Ruhr) Uber „ D r u c k l u f t - Lokomotiv- 
Forderung im deutschen Bergbau“ ; Olieringenicur G eorg  
v o n  H a n f f s t e n g o l  (Leipzig) Uber „Dio Verbilligung 
des Transpórtes durch Seil- und elektrische Schwebe- 
bahnen“ ; Oberingenicur Wr. P h i l i p p i  (Berlin) iiber 
„Elektrizitat im Bergbau" und S ip l .^ lt f t . Fr. T i  11- 
m a n n (Saarbrucken) Uber „Streekenforderung unter 
Tage“. (SchluB folgt.i

X X IV. Internationale W anderversam m !un g  
der B o h r in g e n ie u r e  und B oh rtechn ik er .

D ie Vcrsammlung wird unter dem Ehrenyorsitze 
der Belgischen Regierung in den Tagen vom 15. bis 
18. Septcmbcr 1910 in Briissel zuglcich mit der X V I. or- 
dentlichen Generalvorsammlung des Vereins der Bohr
techniker abgehłlten. Vortrage haben bisher angemcldet: 
Prof. Dr. O e b b c c k e  aus MUnehen, Direktor Z a o • 
r i n g e r  aus Nordhausen, Ingenicur M ć g a n c k  aus 
Briissel und Ingenicur F l e c k e n  aus Budapest. Dio 
Vortriige finden im groBen Festsaalo der BrUsseler Welt- 
ausstellung statt.

Umschau.
D ie A nw endung rotierender Geblnse fiir den H ochofenbetrieb.

Im  Anschlusse an yorhergegangene Vortriige iiber 
Turbincn und Turbogebliise von A. R a t o a u und B a r - 
h o z a t hielt am S. April ds. Js. vor der S o c i ć t e  d e s  
l n g ć n i e u r s  c i v i l s  in Paris A. G o u v y  einen 
ktlrzeren Vortrag iiber die p r a k t i s c h e  A n w e n 
d u n g  rotierender Geblase im Hochofenbetrieb. *

Er zieht namcntlich die Geblase m it elcktrischem An
trieb in Betraeht unter der Annahme, daB die elektrische 
Kraft von einer Hochofengaszentralo celicfert wird, wobei

* A. G o u v y :  N otę sur 1’Application des souffleries 
rotatives aux hauts fourncaux.—  „B ulletin  de la Socićte 
des Ing. civils de France." 1910 Aprilheft, S. 342.

den rotierenden Geblason folgende Vorteile zugesprochen 
werden mttssen:

1. Zusammenlegung aller groBeren Masohinen und 
Motoren in ein einziges Masehinctihaus, 2. geringster Platz- 
bedarf, 3. Einfachheit der Anlage durch Verringerung der 
Fundamente und Vermeidung von besonderen Gas- und 
Wasserleitungcn, 4. Moglichkeit, jeden Hochofen mit einem 
einzelnen Geblase und m it geringeren Kosten zu bedienen, 
fi. Boschr.:inkung der Erhaltungs- und Schinierkosten auf 
ein MindestinaB, da ein Elektromotor weniger Ocl ver- 
braucht ais eine Dampfturbine, 0. hohere Gleichformig- 
keit des Winddruckes und der W indmenge, moglicherwcise 
zugleieh regelmafligerer Gang des Hochofens und somit 
geringerer Koksverbrauch.
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Zahlentafel 1.

Hel 1(10 t  Koks !n 24 Stdn. G eblSsekrnft 250 PS. 
Yerfiigbare G aam engc 11,250 cbm i. d. Stunde.

Elektrische 
Dampfzentrale mit roticr. 

elektr. Gebliise.

Dampf- 
gebliine oder 

Turbo- 
gebliise

Elektriscłte 
G aszentrale m it ro tler. 

e lek tr. Gebliifle

Dl rek t- 
wlrkendcs 

llochofen* 
gasgeblase

Nutzeffekt des rotierenden Gebliises . . . . 0,70 0,78 0,70 0,70 0,78 _
Nutzeffekt des elektr. Antriebsmotors . . . 0,90 0,90 — 0,90 0,00 —
Nutzeffekt der Dynam omaschine d. Zentralo. 0,90 0,95 — 0,90 0,05 —
Nutzeffekt der Motoren der Zentrale . . . . 0,80 0,90 — 0,75 0,80 —

Gesamter N u t z e f f e k t .............................................. 0,4536 0,6002 0,70 0,4253 0,5335 0,80

Kraftbedarf der primiiren Maschine bei 250 PS
f. d. G eb la se ................................ .... ...................... 551 PS 417 PS 357 PS 588 PS 468 P S 313 PS

Entsprechender D am p fyerb rau ch ....................... 3306 kg 2502 kg 2142 kg .— — —
Entspreehender Hochofongasyerbrauch . . . 3967 cbm 3003 cbm 2570 cbm 1764 cbm 1404 cbm 039 cbm |
Gasyerbrauch f. d. Geblase in % des yerfiig

baren Gases ............................................................ 35 ,3% 26,7% 22,8% 15,7% 12,5% 8,4%

Fiir den Hochofenbetrieb ist es jedoch von groCter 
Wichtigkeit, die jeweilig dera Ofen zugcftihrto W indmenge 
zu kennen; diese Feststellung bietet bei KolbengebliUen 
nach der Umdrehungszahl der Maschine keine Schwierig
keit und wird auch von allen Hochofnern in dieser Weise 
gehandhabt. Bei rotierenden Gebliisen stelit die Sache 
etwas anders, da ein solchos Geblase m it der hochsten  
Umdrehungszahl und dem hochsten Winddruck am Mano- 
meter zugleieh m it dem hochsten Kraftbedarf laufen kann, 
ohne daB im Falle starken Hiingens der Gicbten nennens- 
werte Windmengen durchgehen. Diese W indmengen 
konnen nun durch Anwendung yerschiedener Apparate 
gemcssen werden, wie zB. Anemometer m it Schreibvor- 
richtung, * Pitotrohren nach der S o h u l t z e - D o s c h -  
schen Anordnung oder noch besser dem -Multiplikator von 
K a t e a u ,  ** welcher eine Druckdifferenz von 10 mm  
Wassersiiule in der Leitung auf 1,50 m in der MeCvor- 
richtung ycrgroBert, wodurch nicht nur, wie Rateau es 
zuerst yorgesehen hatte, dio Dam pfzuleitung zu einer 
Turbinę geregelt, sondern auch die jeweilige Windmenge 
mit Zeiger und Schreibyorrichtung yom Hochofenleiter 
abgelescn und kontrólliert werden kann. D ie W ichtigkeit 
dieser Frage erhellt iibrigens ohne wciteres aus person- 
iichen Beobaclitungen des Vortragenden, welche hier 
wiedergegeben seien:

Bei einem Holżkohlenbochofcn, welcher 40 t  R oh
eisen in 24 Stunden bei einei normal aut 25 Umdrehungen 
festgesetzten Geschwindigkeit eir.es zweizylindrigen Dampf- 
gebiiises erzeugte, betrug der enisprechende Winddruck 
rund 8 cm Queeksilbersaule, sulange gute Holzkohle aus 
Birken- und Kiefernholz zur Verfugung stand; wurde nun 
ein groBerer Zusatz von weicherer zerreiblicher Kohle 
aus Pappel- oder Lindenholz in den Hochofen gebracht, 
so stieg der Winddruck bei gleichbleibendcr Umdrehungs
zahl des Gebliises bis auf 16 cm (juccksilbcrsaule, wobei 
die Erzeugung de3 Ofens in gleicher Hohe gehalten werden 
konnte.

Gouyy betraclitet dann noch die w i r t s c h a f t 
l i c h e  S e i t e  der Verwendung yon rotierenden Hoch- 
ofengeblasen und kommt zu Ergebnissen, die in Zahlen
tafel 1 zusammengestellt sind. Die Zahlen sind auf Grund 
eines Koksyerbrauehes von 100 t in 24 Stunden berechnet. 
Bei diesem Koksverbrauch sind rund 250 PS fiir das Ge
blase erforderlich; dagegen gibt der Hochofen unter der 
Annahme, daB ftir dio Tonne Koks 4500 cbm Gas erzeugt 
werden, zusammen in der Stunde . . . .  18,750 cbm  
davon ab fiir Winderhitzer und Verlnste 40 %

(mit gereinigtem G a s)................................ 7,500 ,,
bleiben zur Verfiigung fiir Kraftzwecke . . U ,250 cbm. 
Rechnet man nun z. B. mit einer elektrisehen Kraftzentrale

* „Jahrbueh f. d. Eisenhtittenwesen“  I. Jahrg., S .89.
** „Bulletin  de la Societć de 1’Industrio minćrale“ .
Iiyraison 1908.

und Anwendung yon GroBgasmotoren cinerseits, und m it 
einem elektrisch angetriebenen rotierenden'Geblase ande- 
rerscits, so komm t man zum folgenden Schlusse bej nor- 
malem Betrieb:
N utzeffekt des rotierenden Gebliises . . . 0,70 
N utzeffekt des elektrisehen Antriebsmotors . 0,90
I.c itu n gsyer lust...................................................... unerheblieh
Nutzeffekt der Dy namomasehine der Zentralo 0.90  
Nutzeffekt des antreibenden Gasmotors der

Z e n tr a le ...........................................................0,75
Endgtiltiger Nutzeffekt 0,4253 

Kraftyerbrauch des Gasmotors der Zentrale 
zum Betriebe der 250 PS des rotierenden
G ebliises........................................................... 588 P S

Hochofengasyerbrauch zu 3 cbm f. 1 PSe . 1764 cbra
oderin % der yerftigbaren Ilochofengasmenge

yon 11,250 c b m ......................................... 15,7 %.
Bei elcktrischer Zentrale mit Dampfmaschinen kann diese 
Zahl auf 26,7 und sogar auf 35,3 % steigen.

In iihnlioher Weise sieht man, daB bei einem rotie
renden Geblase, welches direkt von einer Dampfturbine 
mit Kondensation angetrieben wird, wobei das Gas unter 
Kesseln yerbrannt wird und 1 kg Dampf ungefahr 1,2 cbm 
gereinigtes Gas erheischt, der Gasverbrauch fiir das 250 PS- 
Gebliiso 2570 cbm d. h. 22,8 % der yerfiigbaren Hoch- 
ofengasmenge erreicht. Betrachtet man dagegen ein direkt 
wirkendes Hochofengasgebliiso m it 0,80 Nutzeffekt, so  
yermindert sich dieser Gasyerbrauch auf nur 8,4 %, so 
daB das direkt wirkende Gasgeblase in dieser Beziehung 
ais das wirtschaftlichere bezeichnet werden muB.

Je nach der in dem Werke yerfiigbaren Hochofęngas- 
menge, je naeh der fiir die Walzwerke und andere Maschinen 
gegenwiirtig und in der Zukunft benotigten Bevriebskraft 
und je nach den Bequemlichkeiten und Anfcrderungen 
des Betricbes, zugleich den Anlagekosten yom finanzieiJen 
Stand punkte aus Rechnung tragend, kann man som it auf 
Grund obengenannter Zahlen die richtigste Losung ftir 
das zu wiihlende Hochofengasgeblitse in  jedem betonderen 
Fali herausfinden *.

A nthrazithochofen.

Ueber don Hochofenbetrieb m it Anthrazit, der in 
den sechziger und siebziger Jahren des yerfiossenen Jahr- 
hunderts in Siidwales in Biiite stand, macht E. R o b e r t  s, 
einer der letzten Hochofner jener Zeit, interessante An-

* Es ist  yon Interesse, darauf hinzuwoisen, daB diese 
ftir H o c h o f c n g a s g e b l a . s e  aufgestellten Zahlen mit 
denjenigen in Vergleich gezogen werden konnen, welche 
M a u r i t z  fiir S t  a h 1 w e r k s g  e  b 1 ii s o in seinem  
Vortrage vor dem lnternationalen KongreB Dusseldorf 
1910 angegeben hat (vergl. „Stahl und Eisen“ 1910, 
22. Juni, S. 1043).
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gaben*. Er legt dabei dio Betriebzahlen der Hochofen 
von Yniscedwyn aug den Jahren 1870 bis 1875 zugrunde.

Nach Versuchen und Erfahrungen aus den sechziger 
Jahren war ea unmoglich, m it Anthrazit allein zu arbeiten. 
D ie Kohle zersprang bei zunehmender H itze im Ofen und 
yerstopfte diesen vollig. Erst m it einer Mischung von  
Kohle und Koks im Verhaltnis 2: 1 kam man zu gOnstigc- 
reti Betriebsergebnissen. Auf eine Tonne Roheisen brauchtc 
man rund 470 kg K oks und 945 kg Kohle. Es ist aber an- 
zunehmen, daB man beim heutigen Stande der Technik  
in bezug auf W inderhitzung und Windpressung auch 
groBere Kohlenmengcn mit Yorteil venvenden konnte.

Dor Anthrazit stam m te aus den Bezirken von OnEwyn, 
Yniscedwyn und Trimsaran. Es handelt sich um erst- 
klassiges Materiał, wie aus den nachstehendcn Analysen- 
angaben zu ersehen ist.

Zahlentafel 1.

Onllwyn
Yniscedwyn Trim

saran„lirflss*1 oder 
„Peacock“

„>'inc
foot“

Kohlenstoff . . 
Schwefel . . . 
A sche....................

91,68
0,54
1,98

88,87
0,79
3,75

87,72
0,75
5,06

90,71
0,85
1,43

Neben einheimisehen Kohleneisensteinen mit 25 bis 
30% Eisen kamen hauptsachlich spanischo Erze mit 
50% Eisen und Cornwallerze m it 35 bis 40% Eisen zur 
Verhiittung.

Der Ofen von Yniscedwyn, der gróBte im Anthrazit- 
bezirk, hatto nebenstehendes Profil (Abbildung 1). Ende 

der 70er Jahre baute man zu 
Trimsaran neue Oefen von 60 
EuB (1S.29 m) H ohe, doch  
kamen sie nach kurzer Ofen- 
reise wieder zum Erliegen, eine 
Tatsaehe, die neben der mangel- 
haften Konstruktion aueli auf 
die yeralteten Gebliise und dio 
unzulanglichen W inderhitzer zu- 
rflckzufuhren ist. Der Wind 
wurde auf rund 360° C erhitzt. 
D ie H ohe der Temperatur wurde 
m it Hilfo eines Bleirohres ge- 
messen, das durch ein ent-
sprechendes Loch in die Heifi- 
windleitung gebracht wiirde. 
Schmolz das Rohr rascli zu- 
sam m en, so war der Wind
heiB genug. Dio Windpręśsung 
betrug an der Maschine 0,31 
bis 0,35 at. D ie Zahl der 

Dlisen war sieben. D ie Gichtgase dienten zur Kessel- 
heizung.

Die Durehsehnittserzeugung fur einen Anthrazit-
ofen betrug etwa 80 t  die Woche, die Yniscedwyn-Oefen
brachten es aber auf 150 bis 175 t, gleiehzeitig auch ein 
Beweis ftir dio Łeistungsfahigkeit der dort zuerst einge- 
fohrten Oefen mit geschlossener Brust.

Einen recht interessanten Ueberblick Ober die Ycr- 
teilungder Erzeugungs-und Betriebskosten gibt die Zahlen
tafel 1, die Ober die Zeit vom 1. Juli 1870 bis 30. Juni 
1875 zusammenfassend bericlitet. Ein Vergleich m it 
heutigen Verhaltnissen wiire muBig, aber mancher unserer 
Hochofenbetriebsleiter dOrfte doch wohl mit scheelen 
Augen und einem sehlecht zu untcrdrfickenden Anfall 
von Neid die letzte Zahl der Zusammenstellung, die 
Tonnengewinnziffer, ins Auge fassen.

Im  Jahre 1S75 sollte Yniscedwyn von Grand aus um- 
gebaut werden, Aber das Siemens-Mnrtinverfahren hatte  
schon sehr bald nach seinem Aufkommen das Haupt- 
yerwendungsgebiet- fflr Anthrazitroheisen, dio Bleeli-

A bbildung 1,

Gewlcht 

der Roh- 

stoffe

t

Lobne . . . . 
Rosten . . . . 
Gebliise . . . .  
Lokom otiven. . 
Vorriito . . . .  
Abgaben u. Mięte 
Kalkstein . . .
K o k s ...................
Anthrazitkohle . 
Walliser Erze . 
Spanischo „  .
Cornwall- „ 
Verschied. „ 
GuBwaren usw. 
Generalunkosten 
Neuzustellung  

des Ofens . . 
Ertragnis aus 

d. Verkauf von  
Tonnen R. E. 

Gcsamtvcrdienst 
in funf Jahren

___ 425 522 1 01
— 97 618 24
— 259 692110
— 74 033 23
— 38 039 88
— 20 102 16

39 267 130 053 46
29 669 782 864; 28
59 447 515 26S 91
39 520 541330  32
70 018 1 788 260 80
31 340 561 423 28
13 294 289 835 00

— 75 252 56
— 97 992 62

— 25 483 17

63 936 6 304 758 72

590 986 70
=  9,24 fiir 1 t

624.8
467.4
944.9 
719,2 )

1112,5:1 
497,8 | |
213.4 J

Ji i

6 66
1 53
4 06
1 16
0 60
0 31
o 03

12 24
8 06

49 62

1 18
1 53

0 39

89 37
A uf 1000 k ę  R. E. 

=  1412 k(r 
IlrcnnstolT. 

M ollorausbringen 
=  31,6 %.
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fabrikation, unwidersteh- 
lich an sich gerissen, so 
daB man uberhaupt auf 
die weitere Darstellung  
dieses Spezialroheisens 
yerzichten muBte. O. II.

Jub ilaum sstiftung  der
deutschen  Industrie.

(F ortsetzung  und SchluB Ton 
Seite 1430.)

Bericht des Prof. H. 
J u  n k e r s  in Aachen uber

technisch  -  w issensch aft-  
liche U ntersuchungen, be- 
treffend D iagram m  der 

G asm asehine.
In dem Beriehtsjahre 

wurde die Konstruktion  
derVersuchsmaschineend- 
gflltig fertiggestellt und 
die Maschine ausgefohrt. 
D ie an ein gutes Funktio- 
nieren zu stellenden An
forderungen , wenn die 
Versuche ihrem Zweck in 
vollem Umfange entspre- 
chen sollen (u. a. Dicht- 
halten der Kolben und 
Stopf bOchsen, leichter 
Gang, Auswuchtung der 
Massen usw.), verlangten 
eine grundliche Ueber- 
legung und Durcharbei- 
tung der Konstruktion  
und sorgfagste Ausfah- 
rung derselben. Durch die 
Mitwirkung und das Ent- 
K C genkom m en der Firma Abbildung* 1*
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Gcbr. K l e i n  in Dahlbruch ist nunmchr eine Maschine 
zustande gekonimen, welche bei iniiBigen K osten den 
gestelltcn Erwartungen entsprechen diirfte. D ic Abb. 1 
stellt die Maschine dar, welche m it ihren vier aus- 
weehselbaren Zylindern von 200, 400, 000 und 900 mm (J) 
ein Gesamtgewicht von etw a 12 000 kg hat.

Nachdem die Maschine m ontiert ist, sollen sich zu
nachst Yersuche anschlieBen, weloho sich auf dio Priifung 
des guten Eunktioniercns der baulichen Anlage zu cr- 
strccken haben. Es folgen dann dio Arbeiten ftir die Her- 
stellung der zu den cigentlichcn Vcrsuchen benotigten  
umfangreichen und genauen liidizier- und Ladcein- 
richtungen, deren Eertigstellung Verfasscr bis langstens 
Juni oder Juli zu beendigen liofft.

* **
Bericht des Privatdozentcn Dr. H. W o 1 b 1 i n g  

in Berlin iiber seine Untersuchung, betreffend

Bildung oxydischer Eisenerze.*

Dio Arbeiten des verflossenen Bcrichtsjahres galten  
der schwierigen und langwierigcn Erforschung der H ydra
tation de3 Eisenoxj'ds und der Dehydratisierung seiner 
Hydrate und fOhrten im wesentlichen zur Bestatigung  
der im yorjahrigen B erichtauf Grund theoretischer Ueber- 
lcgungen und praktischer Voruntersuchungen aufge- 
stellten Behauptungen des Verfassers. Fiir die vorliegendo 
Aufgabe hatten die Versuche zunachst das wichtige Er- 
gebnis, daB konzentrierto Losungen der Chloride und 
Sulfate von Kalium, Natrium, Ammonium und Kalzium  
sowohl bei niederer Temperatur von 40 bis 5 0 0 wie aucli 
bei hoherer Temperatur von 80 bis 100° weder die Bildung 
hydratischer Ammoniakfallungcn des Eisenoxyds noch 
ihre weitere Hydratisicrung im  Laufe der Zeit verhindern 
konnen, wenn auch bei hoherer Temperatur eine wesent- 
liehe Verzogerung der H ydratation zu beobaehten ist. 
Beispielsweise erfuhr die H ydratation bei 80 bis 100° 
innerhalb von etwa 4 Monaten durchschni.ttlich eine 
Zunahme von 0,5 %, wahrend isohvdrische Losungen  
yon Na C l,N a , SO;l, N H , C U .N H , SO." ICCl bei 4 0 bis 50° 
in der gleichen Zeit, eine W asseraufnahine von 1 bis 2 %  
eintreten lieBen. D ic Untersuchung, betreffend den E in
fluB von Mn Cl2, Fe Cl2, Fe Cl,, Mn S 0 4, Mg Cl,, Mg SO,, 
und kleiner Mengen Borate, ist noch im Gang, bemerkt 
soli hier bereits die auBerordentliche Beschleunigung 
der Hydratation dureh Ferrolosungen werden. Aus den 
Fiillungcn von Ferrilosungen m it festem  Kalziumkarbonat, 
Mnrmor und Spateisenstein konnte Verfasser noch keino 
homogenen Reaktionsproduktc erhalten. Ueberhaupt 
'var die Erzielung einwandfreier Resultate m it groBen 
Schwierigkeiten verbunden, da eine weitere Hydratation  
der bei niederen Temperaturen hergestellten Eisenoxyd- 
fiillungen wiederholt wahrend des Filtrierens, Auswaschcns 
und Trocknens zu konstatieren war. Zur Feststcllung des 
Hydratwassers in den Hydrogenen der Eisenoxydfilllungen 
wurden diese stets etwa 24 Stunden m it konzentrierter 
Ainmoniumchloridlosung erhitzt, wodurch sie gegen 
Hydratation wahrend der weiteren Verarbeitung prak
tisch widerstandsfiihig und zugleich gu t filtrierbar und 
auswaschbar werden. Weitero Versuche ergaben dio 
Bestatigung fur die Beschleunigung des Hydratations- 
Torganges dureh tiberschussigo Hydroxylkonzentrationen. 
Der Gehalt von Hydratwasser stieg bei 1 %igem Ueber- 
schuB von Ammoniak innerhalb von 4 Monaten auf 
5.47 %, wahrend er bei Gegenwart von f 2 % freiem  
Ammoniak nur 3,04 % und bei Abwcsenheit von freiem 
Ammoniak nur 2,33 % in derselben Zeit erreichte. Dio 
Versuche, betreffend den EinfluB hoher Kohlensaure- 
druckc, ergaben bis jetz t noch keine iibereinstimmenden 
Resultate.

Zur Prtifung der H ydratation von Eisenglanz, Rost- 
spat und kiinstlichem Eisenoxyd (aus der Ammoniak- 
fallung dureh Erhitzen m it Chlorammoniuin auf 100°

erhalten) liegen eingeschlossene Rohren m it Losungen 
von Natronlauge, Salzsaure (Spuren), sowie Chloridcn 
und Sulfaten von Kalium, Natrium, Ammonium, K alzium , 
Magnesium se it  etwa 8 Monaten bei 40 bis 50° und 100°. 
Dieselben lassen bisher noch keine Farbcnanderung, dio 
auf H ydratation hindeutet, erkennen. Verfasser heab- 
sichtigt, die Rohren wegen der auBerordentlich langsamen 
H ydratation noch bis zum JahresschluB liegen zu lassen, 
bevor er an dio Untersuchung herangeht. Im  Laufe des 
Jahres hofft er ferner die Arbeiten iiber die Hydratation  
des E isenosyds und dio Entwasserung seiner Ifydrato  
abzuschlieBen. Eine Nachprtifung der Ruffsehen Resul- 
tatc ist in Angriff genommen.

Wahrend des langsamen Ganges der Hydratations- 
versuche beabsichtigt Verfasscr, dic Reaktionsprodukto 
beim Einblasen yon Luft in  Aufschlammungen von 
ktinstlichcm Ferrokarbonat und Spateisenstein sowio 
auch kohlensaure Auflosungen derselben zu untersuchen. 
Im Laufe des Sommcrs soli die Erm ittlung der ftir 
dic Brikcttierung gtinstigen Rostbcdingungen begonnen 
werden.

Eine Publikation der bisherigen Ergebnisse is t  in  
einer Sonderyeroffentlichung der IConiglichen Geo- 
logischcn Landesanstalt „Ueber die Gangverhaltnisso 
des Siegerlandes und seiner Um gebung“ von Geh. Berg
rat B o r n h a r d t  im Druck.

*  *  ♦

Bcricht des Privatdozcnten Dr. A. S i e v e r t s 
in Leipzig uber dio ausgeftihrte Esperimentalunter- 
8uchung tiber die

Loslichkeit von Metallen in geschmolzenen Metallen.

Die Untersuchung tiber dio Loslichkeit von Gasen 
in geschmolzenen .Metallen ist im verflossenen Jahre auf 
eine gróBero Anzahl von Metallen und Legierungen aus- 
gcdehnt worden. Es is t  dabei gelungen, dio Versuchs- 
temperatur bis 1050° C zu steigern, so daB auch hoch- 
schmelzende Korper, wic Palladium, Nickel und Eisen 
geprilft werden, und dio Loslichkeitsbcstimmungen im  
Itupfer bis 1520 0 erweitert werden konnten. Ftir Tempera
turen bis 1300 0 diento wie friiher ein elektriseher Platin- 
widerstandsofen yon Heraus, ftir hoherc Warmegrade ein 
SilundumkurzschluBofen, der ftir den yorliegenden Zweck 
besonders konstrniert wurde. D ie Temperaturen Uber 
1400° wurden m it einem Wannerpyrometer bestimmt. Ais 
gceignetes GefaBmaterial fand Verfasscr nach manchen 
yergeblichen Versuchen ein schwer schmcl/.bares Biskuit- 
porzellan der Koniglieli Siichsischen Porzellanmanufaktur. 
Die daraus hergestellten Rohren waren bis 1650° auch ftir 
W asserstoff hinreichend gasdicht; sie ertnigen geringe 
Druckdifferetizen (bis500 mm (Juecksilbersiiule) bis 1550°, 
Vakuum aber nur bis etw a 1400°. —  D ic  MeBmethodo 
war m it geringen Abiinderungen dio friiherc. Fiir die 
m eisten Metalle konnte wieder Stickstoff ais indifferentes 
Verglcichsgas benutzt werden, Ausnahincn werden beson
ders erwahnt werden. —

AuBer den schon in  dom ersten Bericht* angeftihrtcn 
Metallen Zink, Antimon, Silber lósen keinen W a s s e r 
s t o f f :  Gold, Zinn, Blei, W ism ut, K admium , Thallium, 
Aluminium. Mit Stickstoff reagiert nur das Aluminium  
von S00° ab langsam unter Bildung eines Nitrids.

K u p f e r  u n d  G a s e :  a) S a u e r s t o f f  reagiert 
unter Bildung yon Kupferoxvdul. Stickstoff und Kohlen- 
diosyd  werden weder yon festem  noch geschmolzenem  
Kupfer absorbiert. D as Verhalten des K ohlenoxyds 
wTirde bis 1520” eingehend geprilft. Dabei konnte in 
Widerspruch m it vielen Literaturangaben keine Loslich- 
kcit festgcstellt werden.

b) S c h w e f e 1 d i o x  y  d: Dio m it yerschiedenen
Metallmengon ausgeftihrte quantitatiye Untersuchung des 
System s Kupfer— Schwefeldioxyd erstreckte sich auf den

* Vgl. „Stahl und Eisen“ 1909, 11. Aug., S. 1248.

x x x v , 30
* Vgl. „S tah l und Eisen“ 1909, 11. Aug., S. 1248.

DO
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EinfluB von Temperatur und Druck. Fes te 3 Kupfer 
lóst kein Sehwcfeldiosyd, im  fliissigen Metali wachst 
dio Losliehkeit fast geradlinig m it der Temperatur. D ie 
Abhiingigkeit der Losliehkeit vom Druck wurde zwischen 
1123 und 1327° gemessen.

c) W a s s e r s t o f f :  D ie Giiltigkeit des Ausdrucks
V n

=  Konst. wurdo durch neue Yersuche bcstiitigt.
m

K u p f e r l e g i e r u n g e n  u n d  W a s s e r s t o f f :  
Es wurden 6 Kupferlegierungen auf ilir Losungsyermogen 
fiir 'Wasserstoff untersucht. Dio Ergebnisse sind:

1. Kupfernickcl- und Kupforplatin-Legierungen losen 
im fliissigen Zustand mehr Wasserstoff, ais dem Gehalt 
an Kupfer entsprieht. Dem Nickel komm t eino starko 
Eigenloslichkeit fiir Wasserstoff zu (sieho unten), beim  
Platin ist eino solche noch nicht bekannt, aber hierdureh 
wahrscheinlieli gemacht.

2. Metalle, die keinen Wasserstoff losen, becinflussen 
die Losliehkeit in versehiedener Weise und in ursiichlichem  
Zusammcnhang m it der K onstitution der Legierungen:

a) Zusatz von Silber hat keinen EinfluB auf die 
Losliehkeit; Kupfer und Silber bilden miteinander weder 
festo Losungon noch Yerbindungen.

b) Zusatz von Gold fiihrt eine miiBige, m it der Menge 
des Goldes stetig zunelimende Erniedrigung der Loslich- 
keit lierbei; Gold und Kupfer bilden eine ununterbrocheno 
Reihe von Mischkristallen.

c) Aluminium und Zinn erniedrigen die Losliehkeit 
des Wasserstoffs im Kupfer stark, von einem bestimmten  
Gehalt an wird der EinfluB geringer. Dio Metalle bilden 
m it Kupfer die Verbindungen: Cu, Al und Cu, Sn. D ie 
Unstetigkeit in der Loslichkeitsbeeinflussung tritt bei den 
Konzcntrationen auf, die den Yerbindungen entsprieht.

Aus den Versuchcn darf man schlieBcn, daB die aus 
den Erstarrungsdiagraminen fiir die festen Legierungen 
abgeleitete K onstitution auch ftir den geschmolzenen 
Zustand noch eine gewisse GUltigkcit besitzt.

Der EinfluB von Druck und Temperatur war bei 
allen legierungen derselbe wie bei reinem Kupfer: die 
Losliehkeit des Wasserstoffs nahm m it der Temperatur 
zu und war der Wurzel aus dem Wasserstoffdruck pro
portional.

N i o k e l  u n d  W a s s e r s t o f f :  Im  AnschluB
an frilhcre Versuche -wurde dic Losliehkeit des Wasser
stoffs im Nickel bis 1600° weiter yerfolgt. D ie Losliehkeit 
des Wasserstoffs im festen Nickel ist von der Oberflache 
des Metalles unabhangig und nimmt m it der Temperatur 
geradlinig zu. Sie steigt beim Schmelzpunkt (1451°) auf 
iiber das Doppclte und wiichst auch im fliissigen Metali 
weiter an. D ie friiher* beobachtete Beziehung zwischen 
Druck und Losliehkeit beim festen Nickel wurdo be- 
statigt (bei 1123°). Auch im fliissigen Metali (bei 1500°) 
ist  die Absorption der Quadratwurzel aus dem Wasser
stoffdruck proportional. Beim Erkalten in Wasserstoff 
wurden S %  der beim Schmelzpunkt gelosten Menge 
zuruckgehalten.

P a l l a d i u m  u n d  W a s s e r s t o f f :  D ie Los
liehkeit des Wasserstoffs in festem  Palladium ist Gegen- 
8tand einer besonderen Untersuchung gewesen. Sie hat 
bei hoheren Tcmperaturen Proportionalitiit zwischen 
Losliehkeit und Quadratwurzel des Wasaerstoffdruekes 
ergeben. D ie Temperatur hat yon 600° ab aufwarts bis 
zum Schmelzpunkt keinen sicher meBbaren EinfluB auf 
dio Wasserstoffabsorption. Beim Schmelzpunkt (1545°) 
lost das fliissige Metali viel weniger W asserstoff ais das 
feste.

E i s e n  u n d  W a s s e r s t o f f .  ** Zunachst wurde 
die Losliehkeit des W asserstoffs in festem Eisen be- 
sfótigt und bis zum Schmelzpunkt yerfolgt. Sie nimmt

* S i e v e r t 3  und H a g e n a c k e r :  Bericht d. deutsch. 
chem. Ges. Bd. 42 S. 340 f.

** Elektrolyteisen der Langbein-Pfannhauser Werke 
Leipzig-Sellerhausen.

m it der Temperatur geradlinig zu. In  flflssigem Eisen ist 
beim Schmelzpunkt (1505°) mehr ais doppelt so vicl 
W asserstoff losUeh wic in dem festen Metali. Mit steigender 
Temperatur nim m t die Losliehkeit noch zu.

100 g Eisen losen bei einem Wasserstoffdruck yon 
760 mm CJuecksilbersiiule 

Temperatur:
929 1031 1250 1350 1450 1550 1650 0 C

W asserstoff:
0,392 0,521 0,776 0,940 1,079 2,501 2,794 mg

Bei 1550° wurde ein Druckyersueh ausgefiihrt: 

Druck (p) . . . . 922 735 56S mm * ^ l& u le"

mg Wasserstoff (m) 2,703 2,501 2,120
1 / p
—  -  ....................11,2 10,9 11,3ni

Bei weiterer Erniedrigung des Druekes wurdo das 
Porzellanrohr eingcdriickt. Immerhin darf das Quadrat- 
wurzelgesetz auch fiir die Losliehkeit von Wasserstoff 
im fliissigen Eisen ais orwiesen gelten. Bei einem Vcr- 
such, geschmolzenes Eisen im Wasserstoff abkiihlen zu 
lassen, wurde das Porzellanrohr durch das beim Erstarren 
sich aufblahende Metali auseinander getrieben; der Re- 
gulus war von groBen Hohlriiumen vollig durehsetzt.

Stickstoff reagiert m it Eisen bis 1100° nicht merkbar. 
Von 1200° tritt eine langsamo Reaktion cin, dio auch beim 
Schmelzpunkt sich nicht wesentlich steigert. Das Gas 
kann dem Eisen durch Abpumpen nicht mehr entzogen 
werden. (Nitridbildung.)

S c h l u B :  D ie Losliehkeit von Wasserstoff in
festen und fliissigen Metallen und Legierungen steigt 
im allitemeinen m it der Temperatur fast geradlinig an. 
(Ausnahme: Palladium-W asserstoff.) Beim Schmelz
punkt ist stets eine U nstetigkeit in der Losliehkeit yor
handen; Eisen, N ickel und Kupfer losen im flOssigen Zu
stand mehr Wasserstoff ais im festen, beim Palladium  
is t  das Gegenteil der Fali. In allen bier untersuehten  
Fallen ist dio geloste Menge de’- Quadratwurzel aus dem 
W asserstoffdiuck proportional; der Wasserstoff wird im  
Sinne der van’t  Hoff chen Theorie in autom atischer Form 
gelost. Anch die Losliehkeit yon Schwefeldioxyd in 
flilssigem Kupfer ste ig t geradlinig m it der Temperatur 
und geliorcht dem Quadratw-urzelgesetz. Fiir die letzto 
Erscheinung kann eine m olekulartheorctische Deutung  
zurzeit nieht geeeben werden.

Die m itgeteilten, im Laboratorium fiir angewandte 
Chemie der Universitiit Leipzig ausgefiihrten Versucho 
miissen in yerschiedenen Richtungen vervollstandigt 
werden. Vor allem sind die Bcstimmungen bei hohen 
Tcmperaturen zu ergiinzen und auf andere Metalle aus- 
zudehnen. Unter den bisher nicht untersuehten Gasen 
beanspruchen besonders Kohlenoxyd und die Kohlen
wasserstoffe crhebliclics technisches Interesse. Vor- 
yersucho m it K ohlenoxyd und Nickel weisen darauf hin, 
daB eine einfache Losliehkeit nicht vorliegt. Ferner ist 
das Gebiet der Loslichkeitsbeeinflussung m it besonderer 
Beriicksichtigung technischer Fiille weiter zu studieren 
(z. B. der EinfluB kleiner Zusatze bei Kupfer und Eisen).
—  Die in den Handelsmetallen cnthaltenen Gase miissen 
durch Erhitzen im Vakuum gewonnen und analysiert 
werden, aueh dic Schm clzpunkte der Metollgas-Losungen 
miissen bestim mt werden u. a. m.

* **
Bericht des Prof. ® r.=3«g. P. G o e r e n s in Aachen 

iiber den augenblicklichen Stand der Untersuchung iiber 
das metallurgische Verhalten der Gase.

D as in erster Linio vorgesehene Versuchsprogramm  
bestand darin, festzustellen, wie sich bei den yerschiedenen 
technischen Eisensorten die Gase ihrer Menge und Zu- 
sam m ensetzung naeh vcrhalten. E s ist bekannt, daB es 
in der Natur einiger eisenhiittenmannischcr Prozesse 
liegt, dic herzustellenden Metalle wahrend liingerer Zeit 
m it Gasen yerschiedenster Zusammensetzung in innigo
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Bertthrung zu bringen. Insbesondere is t  dies der Fali 
bei den Windfrisehprozcssen, bei welchen die Oxydation 
dor Fremdkorper in der Weise erfolgt, daB Luft in fein- 
vertei!ten Strahlcn durch das fliissige Eisenbad hindurch- 
geblasen wird.*

*

Berichte des Geh. R eg.-R ats Prof. Dr. W. B  o r -
o li e r s in Anclien. Ueber die Ergebnisse der ersten 
groBeren Experimentaluntersuchungen, betreffend: „ V c r -  
a r b e i t n n g  v o n E r z e n ,  m e t a l i  u r g i s c h e n Z  w i - 
s c l i e n -  u n d A b f  a l l  p r o d  u kt  e n mi t  H i l f e s a u e r -  
s t o f f r e i e h e r  L u f t “ , ist bereits frflher ein zusam- 
menfassender Bericht geliefert worden bis auf eine damals 
noch nicht abgcschlosseno Ermittlung der K onstitution  
einiger bei den erledigtcn Arbeiten erschmolzcncr Zwischen- 
produkte.** Diese Arbeit, „D as System  Cu2 S —  Fe S “ , 
welche gleichzeitig dio in der metallurgisehen Literatur 
noch bestehenden WidersprUche Ubcr die Natur der ais 
„Kupferstein" bekannten Konzentrationsprodukte end- 
gllltig gekliirt h a t, ist von Bornemann und Schrejer 
iruwischen vollcndet worden.

Ein z weiter Bericht betraf Versuche zur Ausfiihrung 
einer s y s t e m a t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g t i b e r  
d i e  e l o k t r i s c h e  L e i t f a h i g k e i t  g e s o h m o l -  
z e n e r  M e t a l l o  b o z w.  L e g i e r u n g e  n “.

Dio Vcrsneho wurden m it den leichtcst schmelz- 
bareti Legierungen (Amalgamen) begonnen, um hieran 
Erfahrungen ftir die schwieriger zu bchandeinden hoher 
schmelzenden Legierungen zu sammcln. D ie Ergebnisse 
dieser Yersuchsreihe sind derartige, daB sich aus der 
Gesamtuntersuchung fiir wisscnschaftliche und praktische 
Arbeiten elektromctallurgischer Riehtung sehr nutzliche 
Unterlagen erwarten lassen.

Die Kristallographie des Eisen-Koh!enstoff-Sys(ems.
Zu dem iiber den obigen Gegenstand in dieser Zo:'t- 

snhrift 1910, (i. Juli, S. 1178, erstatteten Bericht ist noch 
fulgendes nachzutr gen:

Das dart wiedergegebene Schaubiid ist ais der Aus
druck eines m etastabilen Zustandes zu betrachten. der 
sich einstellt, nachdem die Vorgange bei der Auflosung  
von Zementit., und namentlich dic AnlaBwirkungcn durch
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Abbildung 1. Instabllra Zuslandadlagranim des F.isen- 
KohlenstoiT-Systema nach Kroll.

ein instabiles System  hindurchgegangcn sind. Lctztcres 
System  ist in vor<tehender Abbildung 1 dargestellt

Das kristallographische Zustandsdiagramm nach 
K r o l l  entsteht also erst durch Zusammenzeichnung der 
beide wiedergegebenen Schaubilder. D ie chemischen  
Vorgiinge Rind hier allein stabiler N atur und haben mit 
diesem kristailographischen Doppoldiagramm nur sekun- 
daren Zusammenhang.

Ausnahmetarit filr Eisen- und Manganerz, Kohlen, Koks
und Briketts.

Dio Konigliche Eisenbahndircktion zu Essen maelit 
bekannt,* dali an Stello des Ausnahmetarifs vom 1. Juni 
l'JU U  zum 1. Oktober d. J. eine Neuausgabe in Kraft tritt, 
durch die der Streckensatz filr die Befórderung von Eisen- 
erz und Manganerz (Braunstein) aus dem Lahn-, Dill- 
und Siegpcbicte und dem Bergamtsbczirk Brilon nach 
den im Tarif genannten Stationen dieser Gebiete von 
1,5 Ą auf 1,25 Ą f. d. tkm crmaBigt wird. In dem neuen 
Tarifo werden dio Stationen Bendorf und Engers ais 
Eiscnversandstationen n icht mehr aufgenommen. Dio 
jetzigen Fraehtsiitze fiir dieso Stationen bleiben jedoch  
noch bis zum 1. November d. J. in Kraft. Der Ausnahme- 
tarif vom 1. Januar lOOfi fiir dio Befórderung von Stein- 
kohlen usw. zum Bctriebe der Hochofen usw. aus dem 
Ruhrgcbietc nach den Stationen des Siegerlandes wird 
vom 1. Oktober ab dahin ergiinzt, daB der fUr das Sieger- 
land bestehendo Einheitssatz von 1,4 Ą Streckensatz 
f. d. tkm nebst 0 S> Abfertigungsgebtihr fiir 100 kg auch 
nach den Stationen des Lahn- und Dillgcbiets durch- 
gcrechnet wird. Ferner wird der Ausnahmctarif auf dic 
Steinkohlen- und Koksbeziige <ler Eisenerzbergwerke 
und auf rheinische Braunkohlenbrikctts zum Bctriebe 
der Generatoren der Siemens-Martih-Werke angewendet.

Isidor Lowe f .
Am 28. August verstarb der Chef der Loweschen 

Waffen- und M unitionsfabrik, Geh. Kommerzienrat
h. c. I s i d o r  L o  w e. Lowe, der nach dem  

Tode ihres Bezrtlnders die Munitionsfabrik, nach dem  
Todc seines Bruders Ludwig die Waffcnfalirik tlbernommen 
hatte, war dann der alleinige Leitcr und behielt auch nach 
der Umwandlung der Werkc in  eine Aktiengesellschaft 
ausschlaggebenden EinfluB. Unter ihm wurden sie zu 
einem der groBartigsten und vorbildlichen Unter- 
nehmungen umgestaltet. Ueber die mustergOltige E in
richtung der ihm unterstellten Werke haben wir frtiher 
schon in unserer Zeitschrift** berichtet. Der Hauptbetrieb 
betraf die Erzeugung von Waffen und Munition; cin groBer 
Teil der Ausrtlstung des deutsehen Heeres wurde in den  
Loweschen W erkstatten hergestellt. W eit tiber die Grenzen 
Deutsehlands und Europas hinaus reichten die Gesehafts- 
verbindungen der Firma. Nach eingehenden Studien  
in Amerika m achte der Verstorbene sich auch die Auf- 
stellung yon Spezial- und Prazisionsmaschinen zur Auf- 
gabe, die bisher fast durchweg vom Auslande bezogen 
werden muBten. D ie Technische Hochschule in  Charlotten- 
burg ernannte Lówo zum h. o .; sio wollte dam it
nicht nur den erfolgrcichen Industriellen, sondern auch 
den Mann ehren, der stets an der wissenschafthehen Ver- 
tiefung der Mcthoden gearbeitet und seine Mittel der 
W issenschaft gern zur Yerfttgung gcstcllt hatte. Neben 
seiner Betatigung an der Waffenfabrik gehorte der Ver- 
storbene ais Aufsichtsrat den groBten industriellen Unter- 
nehmungen und Banken an. Dariiber hinaus wandto er 
sein Interesse allen Erscheinungcn der N cuzeit zu; so 
war er insbesondere ein eif riger Fórdercr der Luftsehiffahrt. 
Mit Lowe ist ein arbeitsamer Mann dahingegangen, dessen 
groBe Liebenswiirdigkeit und dessen W ohitiitigkeitssinn  
ihm cin treues Gedenken bis uber das Grab hinaus sichern.

* Naheres hiertlbcr s. S. 1514 des vorliegenden  
Heftes.

** Vgl. „Stahl und Eisen“ 1909, 28. Juli, S. 1172.

* „Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnver- 
waltungen“  1910, 24. Aug., S. 1059.

** 1903, 1. Juni, S. 057.
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Bucherschau.
Archw fiir Larjersliitlen-Forscliung. H cft 1. Dio Eisen- 

erzvorriite des Deutschen Reiches. Yon G. E i n e e k e  
und  W.  K o h l e r  in Berlin. Mit 16 Tafeln und 
112 Textfigurcn. Hcrausgegehen von der K ii - 
n  i g 1 i c h  P r e u f l i s c h c n  G c o l o g i s c h o n  
L a n d e s a n s t a l t .  Berlin 1910. Im V ertrieb  bei 
der KSniglioh PreuBischen Geologischen Landes- 
ansta lt, Berlin N. 4, Invalidenstr. 44. X V II, 
766 S. 4 ° . 35 .11.

D ieses ftlr unscro Eisenindustrie hochbodcutsame 
Werk ist, nachdem es schon seit ciniger Zeit m it Spannung 
erwartet worden war, liunmehr erschiencn; es ist unseren 
Lesern durch die Vortrngo der Herren Geheinirat B o y -  
s o h l a g  und der Bergassessoren G. E i n o c k ę  und 
W. K o h 1 e r, sowio durch den Leitartikcl in Nr. 33 des 
laufenden Jahrganges unserer Zeitschrift nicht fremd,sodaU  
wir uns an dieser Stelle dam it begnilgen konnen, dio er- 
frculiche Tatsaclie der Fertigstellnng zu vorzeichnon. Das 
Buch kom m t einem ausgesprochen praktischon Bcdtirfnisse 
der Bergwerks- und Hiittonindustrio entgegen; es legt 
ein neues bemerkenswortes Zeugnis ab fiir d a ł praktisoho 
Verstiindnis, d( n FleiB und dic Umsicht, mit denen solcho 
schwierigen Arbeiten in der Geologischen Landesanstalt dos 
Konigreiche - 1’reuBen erlodigt worden. Dio A nstalt und 
die Yerfasser haben sieh durch die llerausgabe ein groBes 
Vordionst und Ansprueh auf ungetcilteu Dank der bo- 
teiligten Kreiso erworben. D ie Redakion .

B e c k u r t s ,  Dr. 11., Geh. M edizinalrat, o. Professor 
und Vorstand des Pharm az.-chem ischen In s titu ts  
der Technischen Hochschule Braunschweig: Die 
Melhodcn der Maflanali/se. U nter M itwirkung von 
Dr. O. L ii n i ng. Zugleich 8. viillig um gearbeitete 
Auflage yon Fr. Mohr’s Lehrbuch der chemisch- 
analytischen Titriennethode. E rste  Abteilung. .Mit 
87 eingedruekten Abbildungen. Braunschweig, 
Friedrich Vieweg & Solin 1910. V II, 482 S. 8 °. 
14 M.

In der vorliegcnden Auflage seines Buches bringt 
der Ycrfasscr im  Gegcnsatze zu den frOheren Auflagen 
ausschlicBtich m aBanalytischc Methodcn und weist auf 
andere ais solche bei besonderen Gelegenheitcn nur kur/, 
hin. —  Im allgemeinen Teile werden da?) titrim etrische 
System , die MeBgeratc, die Herstellung der MaBfliissig- 
keiten und die Vorbereitung der 7.u analysiercndcn Sub- 
stanzen behandelt. Der spezielle Tell beschaftigt sich 
m it der Alkalimetrie und Acidimetrie, der Jo lom ctric, 
Chlorometrio und Bromometrie; die beiden letzteren  
werden ihrer geringen Bedeutung entsprechend nur kurz 
behandelt. Den Indikatoren is t  weitgehende Aufmerk- 
sam keit geschenkt worden. D ie Sóhwefel bestimmung im 
Eisen, w ie sie von der Chemiker - Kommission des Vcr- 
cins deutscher EisenhlUtenleute empfohlen worden ist, 
findet sieh auf Seite 301 bcschrieben. D ie ausfiihrlieh 
bcsprochene jodom ctrische Eisenbcstiuim ung wird wohl 
kaum ein Eisenhiittenehemikcr benutzeu. —  Jedenfalls 
muB das Buch ais ein yorziigliehes Sammel- und Nach- 
schlagewerk bezeielinet werden.

Johan Gadolin, 1760-1S52, in Memońam. "Wissen- 
schaftliche Abhandlungen Johan  Gadolins in 
Auswahl. Im  A uftrag der Finnlandischen Societat- 
der W issenschaften. He rausgegeben von E  d v. 
H j  e 11 und R o b e r t  T i g e r s t e d t .  Leipzig 
(1910), S. H irzel (i. Komm.). XCYI1I, 287 S. 4°.
12 ,IL.

Der Mann, dossen Lebensbild und wissensehaftliehe 
T atigkeit hier in Form einer priiehtigcn Gcdiichtnissohrift 
der N achw elt geschlossen vorgefilhrt wird, entstamm te 
einer hervorragenden finnischon Gelehrtenfamilio und go- 
horte zu don bedeutendsten Chemikom des Nordons. Er 
wurde am 5. Juni 1700 in A bo geboren, studierto anfiing- 
lich an der U niversitat soiner V aterstadt unter Professor 
P. A. G a d d , dann aber an dor Universitiit Upsala 
unter B  o r g  m a n n s trefflicher Leitung Chemie. Hier 
vcr6ffentlichte er auch 1781 seine erste chem ische Arbeit: 
„D e analysi ferri“ . In einer zweiten Selirift behandelto 
or <las „Probiercn der Eisencrze auf dem nasson \Vcgo“. 
.Mit dieser Abhandlung gab cr dio erste Anrogung zur Ein- 
ftihrung der MąBanalyso in die Chemie. Nach ausgedehnten 
Heisen durch Danomatk, Doutsohland, Holland und Eng
land wurdo Gadolin 1780 zum Adjunkten und baki darauf 
zum Professor der Chomie ernannt, welches A nit er bis 
zum Jahro 1822 m it groBem Erfolg inno hatte. Hier war 
os auch, wo er 1704 boi der Analyse eines schwarzen 
Minerals von Itterby in Schweden die erste der scltenon 
Erden entdeckte, die von E k e b e r g  ais „Ittererde“  
bezeichnet wurde, wahrend das fragliche Minera! selbst 
den Nam en „G adolinit" erhielt.

Bej der groBen Fcuersbrunst, dio im Jahro 1827 die 
Stadt Abo zerstórte, wurden aucli das Universitatsgebaude 
und die Sammlungen zum groBten Teil ein Raub der 
Flammen. Gadolin zog sich, nachdem er Abo verlassen 
hatte, auf eines seiner Landgilter zuriick, wo cr am
10. August 1852, 02 Jahro alt-, fiir immer dio Augen schloB. 
Dio wisscnschaftiichcn Verdienste dieses bedeutenden 
Mannes wurden von seinen Zeitgenossen voll gewiirdigt 
und sind auch lieuto noch unbestreitbar. Es war daher 
oin glUeklieher Gedanko der Finnischon Sozietiit der 
W issenschaften, anlaBlich des 150. Goburtstages ihres 
groBen Landsmannes die vorliegendo wilrdig ausgestatteto  
Festschrift zu vcr6ffontlichen, die einen auBerst wert- 
vollen Beitrag zur Geschichte der Chemie liefert und 
ihren Herausgebern allo Ehre m acht. Otto Yogcl.

O u v r a r d ,  L . , D octeur es-sciences, D irccteur du 
laboratoire d’enseignement p ra tiąue de eliimie 
gćnerale de la Sorbonne: Industries tłu chrome, 
du mangandse, du nickel et du coball. Avec 22 figures 
dans le texte. Paris, Octave Doin et fils 1910. 
300 p. 8 °. Geb. 5 fr.

Der Titel des yorliegenden Buches deckt nicht ganz 
den Inhalt: es sind nicht nur die Industrien <ier vier 
Metalle behandelt, sondern allo moglichen in der Literatur 
auffindbaren Angaben iiber diese Metalle und ihre Yer- 
bindungen hat der Yerfasser zusammengestellt. Nach 
einigen geschichtliehen Benicrkungen (dic iibrigens nicht 
alle riclitig sind, vorgl. z. B. die Angaben iiber dio Hcr- 
stellung von Mangan durch G a l i n ,  S. 07) werden dio 
Mineralicn, welcho jeno Metalle enthalten, angefilhrt, 
und zwar nicht nur dio industriell ver\verteten, sondern 
auch andere, die ftlr die Industrie lierzlich wenig Interesso 
haben; dann folgen Mitteilungen tiber dio Metallurgie, 
die Eigenschaften und Yerwendungsarten der Metalle, 
weiter die in irgend einem Zwcigo der Industrie ver- 
werteten Salze dieser Metalle und cndlich ein analytiseher 
Teil. Wie weit der Verfasser das von ihm zu beackernde 
Feld abgegrenzt bat, geht yielleicht aus den Angaben her- 
vor, daB beim Chrom nicht nur die Chromfarbcn, sondern 
aueh die yerschiedenen Arten der Chromgerbung, dio 
Chrombeizen fiir 1'arbstoffc, die Biehromate enthaltenden  
Sprengstoffe, die photographischen Ycrfahren, bei denen 
Chronigelatine benutzt wird, verhaltnisma(3ig ausfiihrlich 
behandelt werden; beim Mangan kann der Leser (S. 143 bis 
148) eine kurzo Anleitung zur MaBanalyse nach der Perman- 
ganatmethodc finden. So ist denn ein stattlieher Band  
m it £82 Seiten l'e x t  zustande gekommen. Der Yerfasser
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lmt, wie unbeaingt zuzugebcn ist, eino Unm enge von  
Angaben zusaminengetragen, doijtf hiitto er diese Angaben 
mit etwas mehr Kritik siehten untl zusammenstellcn 
sollen. In dieser Bezichung sei z. B. yerwiesen nuf den 
Abschnitt Uber dio clcktrocheinischc Nickelgewinnung u. a. 
leli glaubo nicht, daB dos O u v r a r d s e h e  Buch in 
Deutschland viel Freunde finden wird; trotz der vielen 
Angaben wird man hiiufig eino gewisse Oberflachlichkcit 
feststellen. VormiBt babo ich auch Hinwcise auf dio 
Literatur, durch dio es dcm Leser ermogliebt wird, sich 
Uber dieses oder jenes Verfahren oingohender zu unter- 
richten, ais er es aus dem yorliogendon Buche kann. 
Fcrm-r sind mir yiele falsch godruckte Firmen und Eigen- 
namen (Cnnadian Cooper Coihpany, Heroeus, Goldschmith 
u. a.) aufgefallcn. Ma ucho der vom Verfasser ais in der 
Industrie angewandt crwiihnten Verfnhren sind liingst 
ilberhclt und haben nur noch gcschichtliclien Wert.

\Volilqe.mvth.

U n w i n , W i l l i  a  ni Ca  w t  h o m o ;  F .R . S .,L L .D .: 
Tlic Testing of malerials of conslruclion. W illi 
5 p latesand256diagranis. Third edition. New York, 
Bombay and C alcutta, Longmans, Green and Co. 
1910. VI, 480 S. 8 °. Geb. 18 sh.

Das Buch behandelt die Grundlagcn der Festigkeits- 
lchrc, sowie in  groBercr Ausftihrliehkeit dic Jlaterialpril- 
fungs-Masehinen und -Verfahren. Daneben enthiilt es um- 
fangreiche Angaben Uber die Festigkeitswerto der Ublichen 
Konstruktions-Majfcerialien. D ie yorliegende dritte Auflago 
ist sorgfaltig bis auf die neuesten Erscheinungen auf diesem  
Gcbicte ergiinzt. J lit der Textdarstellung kann man sich 
im allgemeinen cinyerstandcn crkliircn, nur is t  zu bcan- 
standon, daB der Verfasser es m it der Rechtsohreibung der 
Eigcnnamen nicht besonders genau nimmt. Er eehreibt: 
Bcnodiek sta tt Benedicks, Lecliatellicr sta tt Le Chatclier, 
Ludwig sta tt Ludwik, Oughterbridgo sta tt  Outerbridge, 
Polmeyer sta tt Pohlmeyer.

Dem Ingenieur, der dieses Buch zur Iland nimmt, 
wird im Gegcnsatze zu unseren deutschen Werken insbe- 
sondere die Uberaus schlechte zcichnerische Darstellung 
der Figuren auffallen. Auch sind, abgcschen von mangcl- 
liaften und ungesehicktcn Darstellungen, bei manchen

Figuren Febler m it unterlaufen. So ist Fig. G9 falsoh 
wegen des n icht achsialen Kraftangriffes. Fig. 73 is t  un- 
richtig, weil wegen des ebenfalls nicht achsialen K raft
angriffes eine einseitige Belastung des MeBdosenkolbens 
eintritt. In  Fig. 90 G sind dio Zahnflankcn der BeiBkeile 
falsch gezcichnet. In Fig. 105 gestatten dic scharfkantigen 
Auflager bei a nicht die crforderlicllo Verlangerung des 
ProbcstOckes bei E intritt der Durchbiegung. ln  Fig. 124 
ist die Mikrometerschraube in falscher Perspektiye uiul 
unsachgcmiiBor Ausbildung der Schraubenendcn cinge- 
zeichnet.

Wenn das Unwinsehe Werk auf seinem Gebiete auch 
zu den besten Werken engliseher Spraehe gelu"rt, so hat 
derdeutseho Ingenieur doch kaumAnlaB, zu diesem Buche 
zu greifen, da er in der deutschen Literatur dieses Gebictes 
nlles Gewilnsohte in mindestens ebenso guter, wenn niclit 
besserer Form finden dlliftc. ®v.=3>ng. E. Preufl.

Ferner sind der Redaktion zugegangen:

Jahres-Bericht iiber die Leistungen der cht.miachen Tech
nologie m it besonderer Bcrucksichligung der Elektro
chemie und Gewerbestatistik fur dtis Jahr 1900. 55. Jahr
gang oder Neue Folgo 40. Jahrgang. B earbcitct yon  
Dr. F  e r d i n a n d F  i s  o h o r, Professor an der 
Universitiit Gottingcn. 2. Abteilung: Organischer Teil. 
.Mit. 09 Abbildungen. Leipzig, Johann Ambrosius Bartb  
1910. X X V I, 020 S. 8°.

M a y r ,  Dr.  E u s t a c h ,  Dipl.-Ing. und Mathomatiker, 
Vorstand des m atbem atisch-statistischen Bureaus der 
Pfalzisehen Hypothekenbank zu Ludwigshafen a. Rh.: 
Kapitalbedarf und Kapitalbeschaffung der Industrie in 
Mannheim, Ludwigshafen a. Rh. und Frankenthal. 
(Hcidelberger volkswirtschaftliche Abhandlungen. Her
ausgegeben von Eberhard Gothcin und Alfred Weber.
1. Band, 2. H eft.) Karlsruho i. B., G. Braunsche H of. 
buchdruckerei und Verlag 1910. IV, 204 S. 8 ° . 5 „fi.

Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieuru-esens. Herausgegeben vom V c r e  i n
d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e .  H eft 88. Optischer 
Interferenzindikator. Von ®r.=^}ll(?. J . K i r  n e r .  
Berlin 1910, Julius Springer (i. Koram.) 48 S. 4 °. 1 .((.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  D  c u t  s c h 1 a n d. D ic Lago 

des i h c i n i s c h - w e s t  f a 1 i s c h o n Rohcisenm arktes ist 
weiterhin fest. Fiir das Jahr 1911 wurden bisher nur 
wenige Abschliisse getiitigt. Fiir den Zusatzbedarf fiir
1910 legt man willig hóhero Preiso an. D ie Preise stellen 
sich zurzeit wic folgt: f. d. t

j i
GlcBerelrohelacn Nr. I  ab  I l i l t t c ..................................... 63—66

„ „ I II  „ „ ..................................... 63—64
H am otit . . . .  ab H i i t t e .....................................................6 5 - 6 7
Ue*8emerrohel*cn * „ ................................................63 — 65
S ir^erlander Q ualltats-Puddi,lclson ab Siogen . . . .  53—59 
8tahlelaen, vreiflt*s, m it n ich t Uber 0,1 % Pho«phor, ab

S le p c n ................................................................................. 59—60
Tbomaflctacn m it m indestent 1,5 % M angan frcl Yer-

b rau ch ss te lle ..........................................................................61 — 62
datftclbc ohne M a n g a n ..................................................... 60

SplcjfHelsen, 10—12 % ............................................................... 64—65
Engl. GleOcrelrohctsen Nr. II I  frei Iluhrort . . . .  70—71 
Luxemburger Puddeleisen, ab L u x e m b u rg ......................50—52

E n g la n d .  Aus Middlcsbrough wird uns unterm
27. d. M. wie folgt berichtet: D ie Roheisen preise blieben 
in dieser Wochc fast unvcrandert; sie sind eher etwas 
matter. Der Um satz ist weniger lebhaft. In Anbetracht 
der fortwahrenden Flauheiten des amerikanischcn Marktes 
und der Schwierigkeit, Ausfuhrbestellungen zu sichern, 
sowio des —  wenn auch geringen —  Riickganges der 
Warrantpreise, ist dio Stimmung dennoch hoffnungsvoll 
infolge der Belebung des inlandischcn Vrerkehrs und der 
Tatigkeit auf dem Warrantmarkte. Nur H iim atit findet 
keine Stiitzc. Fiir sofortigc Lieferung sind die heutigen

Preise ab Werk fiir GieBereicisen G. M. B . Nr. 1, das sehr 
knapp blcibt, sh 53/— , fiir Nr. 3 sh 4 9 /1 0 ^  fur H iimatit 
in gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 03/—  f. d. ton, fiir 
nachstjiihrigc Lieferung wird GicBćrcieiscn Nr. 3 zu sh 51/— 
H iim atit zu sh 65/—  gehandelt. Hicsige Warrants Nr. 3 
notieren 49/854 <1 his sh 49/9 d. In den Warrantlagern 
befinden sich gegen wiirtig 459 713 tons, daruntor 41 < 887 
tons G. M. B. Nr. 3.

Vom amerikanischcn Eisenmarkte. —  Wie die 
Zeitschrift „Iron and Steel Tradcs Journal“ * bemerkt, 
konnen die Verbraucher in den Vereinigten Staaten  
heute ihren Bedarf zu Preisen cindecken, ciio in 
manchen Fiillen 20 % niedriger ais vor sechs Monaten 
sind. Nun hat nicht etwa der Bedarf nachgelassen, sondern 
der Grund fiir den Riickgang der Preiso ist darin zu suchcn, 
da(3 die Erzeuger neue Anlagen errichtet und die Er
zeugung weit Uber die wirkliche Aufnahmefiihigkeit des 
Landes gesteigert haben. Noch jetzt dehnen die.leitenden  
Unternehmen ihre Anlagen aus, wodurch die gesamte 
Lcistungsfahigkeit der Werke noch um mehrere Millionen 
tons erhoht werden wird. Die Erzeugung wurde von den 
Werken neuerdings zwar etwas eingeschrankt, sie ist  
aber immer noch zu hoch. Vor sechs Monaten zahltcn 
die Yerbraucher hohe Preiso und nahmen Roheisen auf 
Lager, heute kaufen sie zu vicl niedrigeren Preisen und

* 1910, 27. Aug., S. 221.



1536 Stahl und Eisen. IVirUchajtliche Rundschau. 30. Jahrg. Nr. 35.

nur ftir sofortigen Bedarf. Bei den Erzcugern lagern 
jetzt i y 2 Millidnen tons, bei den Verbrauehem lagert nichts.

Zur Lage der englischen Eisenindustrie teilt dio Zeit- 
Kchrift „The Mining Journal"* mit, daB im laufenden Jahre 
in verschiedenen Zweigen der Eisen- und Stahlindustrie, 
insbesondero in Blechen, W inkeln, Banderii, yerzinkten 
Blechen und Wellbiechen, Draht sowio in einigen Bczirken 
auch in Stabeisen, eino bemerkenswerto Besserung cin ie- 
treten ist. Dio Nachfrago nach Roheisen ist 7.war gegcn- 
wartig besser ais im Yorjahre, dagegen haben die Preise wei
ter nachgegeben. So notierto im Gegensatz zu dem ge- 
wohnliehen Vcrlauf, wonach die Preise im FrUhjahr am 
hochsten und im W inter am niedrigsten stehen, Cleyeland- 
Roheison Nr. 3 im Januar im Durchschnitt sh 51/11 d f. d. 
ton, im Februar sh 51/0 d, im Marz sh 51/8 d, im April 
sh 51/2 d, im Mai sh 50/1 d und im Juni sh 49/6 d. Wahrend 
der ersten Hiilfto des laufenden Jahres waren sowohl der 
Yerbrauch von Roheisen in England selbst ais auch die 
Ausfuhr an Roheisen groBer ais in den entsprechcnden 
Abschnitten der yorhergegangenen boiden Jahre. Es ist 
daher Uberraschend, wie gering das Spekulationsgeschilft 
in Roheisen-Warrants im laufenden Jahre gewesen ist. DaB 
die Roheisenpreiso zurtiekgegangen sind, erkliirt sich da
durch, daB das Angebot inden groBen, Roheisen erzeugen- 
den Landem noch mehr zugenommen lint ais der Bedarf; 
infolgedessen ist auch der Wettbewerb sehr heftig geworden, 
wahrend gleichzcitig dio Vcrriite auBerordentlich schnell 
anwachsen. A udi in Deutschland haben dio Htittenwerko 
ihre Roheisenerzeugung (lbcr don Bedarf hinaus vermehrt, 
oder wio sich der Berieht ausdrUckt, „zu vicl Eier zum  
Pucldiljg genommen". Dio angesammclten groBen Yorriite 
veranlaśsen die deutschen Werke, auf den neutralen 
Markten den englischen Wettbewerb hart zu bedriingen, 
und ihre Bestellungen auf britisches Roheisen auf sehr 
kieine Mengen zu beschriinken. Selbst in Italien und ande
ren fiir England gUnstigen Miirkten tritt der deutscho 
W ettbewerb in scharfor Weise auf. In ahnlichor Weise 
wio in Deutschland leiden auch die Vereinigten Staaten  
an Uebererzeugung, so daB es unmoglich war, dio Preise zu 
beliaupten. —  Wahrend dio Schienenwerko im vergangenen 
Jahro am reichlichsten bcsehaftigt waren, hat im  laufenden 
Jahre der Bedarf des Auslandes nachgelassen. Dio 
britischen Schienenwerko hatten daher auch im letzten  
Halbjahre weniger Beschiiftigung, da die Hauptmengen 
fiir dio Ausfuhr hergestellt werden. Auch der inlandischo 
Bedarf hat trotz der gUnstigen Lage der Eisenbahngesell- 
schaften nicht zugenommen. Der Durchschnittspreis 
ftir Schienen ist jedoch von £  5.15/—  im Jahre 1909 auf 
fast £  6.— .—  im letzten Halbjahre gestiegen. Sehr gut 
ist die Nachfrago in Blechen, Winkeln und Schiffbau- 
material; die Schiffbauindustrie ist seit mchreren Jahren 
nicht so gut besehiiftigt gewesen wie jetzt, fast alle Werf- 
ten sind wieder in Tiitigkeit. Zur Belobung der Schiffbau- 
industrie haben wesentlioh dio nach Zahl und Tonnen- 
golialt umfangreichcn Bcstellungen auf Kriegsschiffo durch 
die britischen und fremden Regierungen beigetragen. B e
sonders reiehlich ist dio Beschaftigung in yerzinkten 
Blechen. Ebenso sind die WeiBbleehwerke sehr gut be- 
schiiftigt. Auch die Fabrikanten von Biindern, Streifen, 
Draht sow ie die EiscngieBcreien,insbesondere die Roliren- 
fabriken, haben gut zu tun.

Geisweider Eisenwerke, Aktiengesellschaft, Geisweid 
(Kreis Siegen). —  D as abgelaufetio Geschaftsjahr brachto 
nach dem Berichte des Vorstandes samtlichen Betrioben 
des Unternehmens reichliche Beschiiftigung. In den  
ersten Monaten erzielte die Gesellschaft jedoch Verkaufs- 
preise, wie sie sie ftir Stabeisen nie und fttr Grobblech 
seit langen Jahrcn nicht mehr gehabt hatte, wahrend 
fur Feinblech sich schon zu Beginn des Jahres bessere 
Meinung bei steigenden Preisen zeigte. Erst im łlerbsto  
konnten durch den ZusammenschluB zu Prciskonven- 
tionen auch ftir Stabeisen und Grobbleche dio Preise 
aufgebessert werden. Dieso Preisbesserungen hielten
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sich aber nach dem Bcrichto bisher in bcscheidenen Grenzen 
und die Preiso fUr Stabeisen und Grobblech standen bei 
Abfassung des Berichtes kaum im richtigen Yerhiiltnis 
zu don tiberall gebuchten groBen Verkaufsmengen und 
dem sehr starken Abruf der Verbraucher und Handler. 
BezUglich des E intritts in das neue Roheisen-Syndikat 
bemerkt der Berieht, daB dio Gesellschaft angesichts 
der ihr gebotenen geringen Beteiligungszifler und in der 
sicheren Voraussicht, daB auf diese prozentualo Beteili
gung wegen der groBen Mehrbeteiligungen, dio sich die 
fuhrenden groBen gemischten rheinisch . westfiilischen 
Werke gegenseitig zuerkannt hatten, wirklicho Auftrags- 
mengen nur m it groBen Abstrichen cingehen konnten, 
auf eine Beteiligung an dem Syndikate babo verzichtcn 
mUssen, weil der etwaige N utzen aus demselben in 
keinem VerhSltnis zu den ihr in anderer H insicht er- 
wachsendcn Nachteilen gestanden hatte. Seit Jahres- 
frist verarbcitet das Unternehmen dio gesamto Erzou- 
gung des im Betrieb stehenden Ofens selbst und wird 
erst wieder Roheisen nach Inbetriebnahme des zweiten 
Ofens yerkaufon. Im  Berichtsjahro versandte dio Ge- 
sellschaft Waren im Werte yon 9443000 (8315000) t. 
Der Rohgcwinn stellto sich auf 600 824,04 M . Der Auf- 
sichtsrat schliigt vor, yon diesem Botrago 300 037,94 .H 
zu Abschreibungen, 40 525,53 ./( fUr Tantiemen und 
Belohnungen und 3000 M zu Stiftungen zu yerwenden, 
10 000 Jl fiir dio Talonsteuer zurtickzustellen, 218 000 .(Ł 
ais Diyidendo in der W'eise zu yerteilen, daB auf die Vor- 
zugsaktien 32 000 .11 (8%  gegen 6 %  i. V.) und auf die 
Stam m aktien 180 000 (6%  gegen 4 %  i. V.) entfallen, 
und sehlieBlich 29 260,57 .11 auf neue Rechnung vor- 
zntragen.

Union, Aktiengesellschaft fUr Bergbau, Eisen- und 
Stahl-Industrie zu Dortmund. —  Wio wir dem Berichte 
des Vorstandes entnehmen, uberstiegen dio im abge- 
laufenen Geschiiftsjahre ausgefuhrten Auftriigo die des 
Vorjahrcs um 33 851 t  oder rd. 1 2 ^  %. Dieser besseren 
Beschiiftigung sowio vor allem der se it acht Jahren be- 
wirkten yollstiindigen Neugestaltung der siimtlichen 
Werksanlagen ist es nach dem Bcrichto zu yerdanken, 
wenn sich der GcwinnUbersehuB der Betriebe des Unter
nehmens um 1 023 592,63 .11 erhohte, obwohl dio Gesell 
schaft allein fUr 174 624 t  Produkte A des Stahlwerks- 
yerbandes 878 400 .(l weniger yerrechnen konnte ais im 
Vorjahre und der Durchschnittserlos fUr Stabeisen 
noch einen weiteren geringen RUckgang erfuhr. Auf 
den K o h l c n z  c h e n  der Gesellschaft wurden ins- 
gi sam t 1 066 898 (i. V. 939 857) t  Kohlen gefordert sowie 
466 329 (334 422) t Koks, 5858 (4012) t  Ammoniak 
und 12 804 (8621) t  Teer erzeugt, und zwar entfielen 
von diesen Mengen -185 823 (422 007) t Kohlen, 242 209 
(243 911) t  Koks, 3288 (3288) t  Ammoniak und 7843 
(7511) t  Teer auf Zeche Adolph von Hansemann, 260 768 
(224 730) t  Kohlen, 118 853 (8365) t  Koks, 1535 t  Am
moniak und 3292 t Teer auf Zeche GlUckauf Tiefbau 
iowie 314 307 (293 120) t Kohlen, 105 267 (82 146) t  Koks, 
1035 (724) t Ammoniak und 1669 (1110) t  Teer auf Zeche 
Carl Fiicdrich’s Erbstolln. Auf Zeche Adolph von Hanse
mann wurden auBerdem 6 060 570 (6 029 120) Ring- 
ofensteine hergestellt. Dio Durchschnittsziffer der auf 
allen drei Zechen beschiiftigten Arbeiter betrug 5795 
(5381) Mann FUr Neuanlagcn, Instandset7ungsarbeiten 
usw. aut den Zechen waren im  ganzen 5 138 117,43 M 
aufzuwcnden. D ie E i s c n s t e i n g r u b e n  forderten 
zusam m en 175 659 (160 178) tj an diesem Ergebnis 
waren Grube Friedrich bei Niederhoyels a. d. Sieg mit
34 635 ( 20 123) t, Grubo Wohlyerwahrt m it 112 015 
(104 250) t, die Gruben Quiick und Florentine bei Braun- 
fels, d ie sich weiter gut entwiekelten, m it 23 598 (22 366) t 
ur.d Grube Neuherzkamp le i Schee, dio auBerdem noch
10 654 (10 059) t  Kohlen forderte, m it 5411 (7433) t  be- 
teiligt. D ie Ausgaben fUr Neuanlagen auf den Eiscn- 
steiugruben beliefen sich auf 625 925,10 M . Ueber den 
Betrieb der D o r t m u n d o r  W e r k e ,  der ohne 
nennenswerte Stórungen yerlief, teilen wir aus dem Berichte
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noch mit, daB der nr-u o Hochofen II  im Marz d. J. an- 
geblasen wurde und zufricdcnstcllcnd arbeitet. Im  Walz- 
werk II bofindet sich die neue elektriscli angetriebone 
Grobstralie seit Marz in Tiitigkeit. Der Um bau der alten 
mit Dampf betriobenen SchnellstraCe in eine solche m it 
elektrischem Antrieb wurde vollendot. Siimtlicho elek- 
tr.echen Krane zur Bedienung des Wąlzenlagers und Bloclc- 
lagers im Walzwerk II wurden fertiggestellt. 69 weitere 
Elektromotoren wurden im Laufe des Geschaftsjahres 
an das Kraftnetz angesehlossen. Erblason wurden auf 
dcm Hochofenwerke 3u7 703 (262100) t  Thomaseisen, 
wahrend im Stahlwerko 342 334 (310 926) t  Rolistahl 
und im Walzwerke 286 178 (254 419) t  Fertigfabrikato 
erzeugt, sowie von den W erkstiitten 40 357 (30 283) t 
hergestellt wurden. Fur Neuanlagen der Dortmunder 
Werke, dio durchsehnittlich 5471 (5240) Beam te und 
Arbeiter beschiiftigten, wurden 3 343 280,33 .11 veraus- 
gabt. Die H  o r s t e r  W e r k o  hatten oinon Verlust 
von 80466,74 M gegen einen Gewinn von 170679,35 .11 im 
Vorjalire zu verzeichnen. Der Grund hierfOr ist nach dem  
Berichte darin zu suchen, daB von den beiden Hochofen 
wahrend des ganzen Geschaftsjahres nur einer in Betrieb  
gehalten werden konnte, wahrend es gleichzeitig bei den 
auBerordentlich gesunkenen Roheisenprcisen nur moglich 
war, das erzcugto Spezialoisen unter Selbstkostonpreis 
abzusetzen. D ic W erkstiitten waren dagegen ausreichend 
beschiiftigt. Erzougt wurden in H orst 42 877 (58 194) t  
Rohciscn, 52 240 (52 138) t  Koks und auBerdem wurden 
nocli 4631 (4023) t  Fertigfabrikate hergestellt. Fiir Neu- 
anlagen waren fiir dio genannto Abtoilung, dio dureh- 
schnittlich 389 (401) Beam te und Arbeiter beschilftigte, 
60 293,29 Jl autzuwenden. Von a l l e n  W e r k  e n  
der Union wurden 350 580 (320 300) t  Roheisen erzeugt 
und 337 166 (294 725) t  Eisen- und Stahlfabrikate her
gestellt. Dio Gesamtzahl der Beamtcn und Arbeiter 
belief sich im  Durchsehnitt auf 12 583 (11 884), ihr Ge- 
samtverdienst auf 18 079 209,25 (17 212 330,45) .« . Ftlr 
Steuern, Beitriigo zu den Arbeiterkrankcn-, der Invaliden-, 
Witwen- und Waisen- und den Knappsehaftskassen, 
iur Unfall-, Alters- und Invaliden- und Lebensvorsicherung 
sowie an auBerordentlichen UnterstUtzungon der Arbeiter 
und Bemten zabito das Unternehmen im Berichtsjahro 
1592 492,25 (i. V. 1 441 805,30) M , einen Betrag, der 
3,79 (3,43) .%  des Aktienkapitals ausmacht. Auftrage 
lagen am S0. Juni d. J. 107 934 t  vor gegen 76 120 t 
»m gleichen Tago des Vorjahres. —  Dio G ewinn-und Vcr- 
lustrcchnung zeigt einerseits neben 433 S20,09 M Gewinn- 
vortra und -7 0  .(t verfallerier Dividende 7 299 253,45 M 
BetriebstiborsohuB, anderseits 545816,09M allgemeine Un- 
kosten, Steuern, Gehalter, X..ntiemen usw., 1530955,14 „K 
Zinsen, Provisionen usw., 2 536 652,74 .fi rcgelmiiBigo 
und 398 322,13 M auBerordentliche Abschrcibungon 
auf Immobili n und Anlagen sowie 530 019,41 Ji 
sonstige Abschreibungen, so daB sich cin Reingowinn von  
2191 583,93 .11 ergibt. Der Aufsichtsrat sehliigt vor, 
von diesem Betrago 87 887,89 M der gesetzlichen Rttck- 
lage zuzufuhren, 840 000 .li (5 %  wie i. V.) Diyidendo 
auf die Aktien Lit. D , 750 000 M (3 %  gegen 2 % i. V.) 
Liyidcnde auf dio Aktien la t . C. zu yerteilen und dio 
iibrigen 507 696,04 M auf neuo Rechnung vorzutragen. 
Dio Antriigo des Aufsichtsratos betr. der Verschmelzung 
mit der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und 
Htitten-Aktiengcscllscliaft zu Bochum haben wir bereits 
mitgetoilt.*

Socićtć des Acićries de Longwy In Mont-Saint-Martin.
—- Das am 30. April d. J. beendete Geschaftsjahr schlieBt 
mit einem Roherlos von 9 977 338 fr. Der Reingowinn 
stellt sich auf 8 233 844 (i. V. 5 622 006) fr., der folgende 
Verwendung findet: Ftir Tilgungen werden 490 333 fr.,
fiir Tantiemen fiir Aufsichtsrat und Direktion so n ic Be- 
lohnungen 915251 fr. bestimmt, dom Fonds d'institutions 
patronales werden 200000fr. und derRiicklago 4  222200 fr.

* Vgl. „Stahl und Eisen“ 1910, 10. Aug., S. 1392;
17. Aug., S. 1432.

iiberwiesen. An Dividcnden werden 2 400 000 fr. (1 0 %  
wio i. V.) ausgesehtittet. Es wurde beschlossen, Sehuld- 
vcrsehroibungen im Betrage von OMillionenfr. auszugeben, 
die im Verein m it den starken RUeklagen zur Finanzierung 
der in Angriff genommenen umfangreichen Neuanlagen 
und zur Erhohung der Bctciligungen an Kohlcnberg- 
werken und Erzzechen dienen sollen. ■ An w-eiteren An- 
łagen werden ausgefillirt: ein neues Martin-Siemens- 
Stahlwerk, eine neuo BloekstraBe und cin weiteres Blech- 
walzwerk fflr groBo AusmaBo, sowie mehrere Walzen- 
straBen fiir Handelsstahl. AuBerdem wenlen in Mont- 
Saint-Martin drei weitero Gasgeblasoniaschincn fiir 
Hochofen aufgestellt, ferner drei neuo Dynamomaschinon, 
gekuppelt m it Gasmotorcn von 2200 PS zur besseren 
Ausnutzung der Hochofenabgase. Aus dcm Berichto des 
Aufsiehtsrats aber das verflosseno Betriebsjahr geht 
hervor, daB die schon nach Verlauf der ersten Monate 
gchegtcn Erwartungen eines befriedigenden Ergebnisses im 
weiteren Verlauf oher noch iibertroffen worden sind. Dio  
Bestellungen liefen stets zahlreich und m it ansehnliehen 
Slengen ein, so daB dic Werke standig voll beschiiftigt wer
den konnten. Durch dio im Laufo des Jahres ausgefflhr- 
ten Ycrschiedenen Neu-Einrichtungen und Verbesserun- 
gen, insbesondere inaschineller Art, IieBen sieh die Ge- 
stehungsko ten verringern, wahrend gleichzeitig dio Er- 
zeugung gesteigert werden konnte, auch IieBen sich dio 
in miiBigem Grade gebesserien Verkaufapreise im Be- 
richtsjahro stets fest behaupten. Dio Gesamtumsatzziffer 
stieg um 4 607 862 fr. auf 44087 400 fr. D ie Fordernng der 
eigenon Eisenerz zechen stieg um 129 100 t auf 1 001 1001; 
an anderen Erzsorten wurden 90 000 t gokauft. Dio Ge- 
winnung der Grubo Tucquegnieux im Bccken von Brioy 
stieg um 09 000 t  auf 531 914 t. An Roheisen wurden 
insgesam t 300 210 t  erblasen, darunter 297 350 t  Thomas- 
und 2860 t  GieBcreioisen. Von sieben Hochofon waren 
scchs im  Feuer, der Umbau des siobenten Ofens wird in 
nahezu drei Monatcn vollendet sein, auBerdem ist die 
Errichtung eines weiteren Hochofens in Angriff genommen. 
Dio Stahlwerko lieferten 278 310 t Blocke, d. h. rd. 32 000 t  
mehr ais im  Yorjahre. An Fcrtigeisen und Stahl wrurden 
147 835 t  erzeugt. Auch dio Eisen- und StahlgieBereien 
lieferten w'esentlich mehr ais im Vorjahre. —  An Beteili- 
gungen bei Kohlenzechen bostchen solche bei dor inzwischen 
m it 10 000 000 fr. gegrundeten Borgwerksgesellschaft 
von Gouy-Servins, sow ie bei dor Zeche „Carl Alexander“ 
im Aachencr Bezirk. Dio Beteiligung bei der letztgo- 
nannton Zecho betriigt nunmehr 2 635 805 fr. Dio Gesamt- 
konzession derselben ist, ebenfalls unter Beteiligung der 
Gcbr. Rochling und der Gewerkschaft Eschweiler Berg- 
werksverein, gegenwiirtig auf 3650 ha ausgodohnt worden.

Aetiengesellschaft der Sullnschen Eisenhflttenwerke, 
Sulin, Donez-Beeken (RuCland). —  Der fUr das abgelaufeno 
Geschaftsjahr vorgelegte AbschluB ergibt einen Botriebs- 
UberschuB von 0 370 360 R. Fur Geschiiftsunkosten gehen  
hicrvon 5 942 589 R. ab, so daB unter Hinzurechnung 
des Vortrages aus dem Vorjahro in Hohe von 25 000 R. 
ein UobersehuB von 452 770 R. zur VerfUgung stoht. 
Hiervon werden auf BeschluB der allgemcinen Yersamm- 
lung der Aktionaro 402 770 R. zur Tilgung der auf dem  
mobilcn und immobilen Eigentuin des Werkes lastenden  
Schuld Terwendet. D ie iibrigen 50 0J0 R. sollen auf neuo 
Rechnung vorgetragcn werden. D as Grundkapital der 
Gescllschaft betriigt 7 Miliionen R.

Aus RuBlands Eisenindustrle. —  W ie die „Koln. Ztg.“ 
m itteilt, stellt das russische D r a h t - S y n d i k a t  
„P  r o w o 1 o k a“ gewissermaBen eine Fortsctzung des 
im Jahre 1908 zerfallonen Syndikates far D raht und 
Niigel „ G w o s d j “ dar. Dio Leistungsfahigkeit des Syndi
kates betriigt zurzeit 48 bis 50 % der Gesamterzougung 
RuBlands. Vorlaufig sind an dem Syndikate folgende 
W erke bcteiligt: iloskauer metaliische Fabrik, Libauer 
Fabrik, yormals Becker & Co., Petersburger Walzdraht- 
und Nagelfabrik, Rigaer Drahtindustrie- Gesellsehaf t, 
Gesellschaft vormals Starr & Co., Tilmanns & Co. in
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Kowno, GebrUder Trusukin in Landwcrowa, P. N. Arestow  
in Petersburg und dio Dnjcper Nagelfabrik. In den ge- 
nannten Werken steckt ein groBerTeil deutschen Kapitals. 
Wegen des starken W ettbewerbes m it den auBenstehenden 
W erken standen im  abgelaufenen Jahre die Preise sehr 
niedrig. Es wurden R abatte von 40 bis 45 % gewiihrt, wah
rend seinerzeit das Syndikat Gwosdj solche von nur 20 % 
gewahrtc. Im  Jahre 1909 betrug dio Leistungsfiihigkcit 
des Syndikates 5 5 1 9  000 Pud. Dio Uebcrerzeugung 
wird ungefiihr auf 30 % geschatzt.

Zollvergiinstigungen in Kuba.* —  Der AusschuB ftir 
Landwirtschaft, Industrie und Handel des Reprasentanten- 
liauses von Kuba hat ein Gesetz angenommen, wodurch 
Mutungen und Berggcrechtsame, gleichviel ob dieselben 
ausg nutzt werden oder nicht, von allen prorinzialen und 
stadtischen Abgaben auf die Dauer von 10 Jahren be- 
freit werden; diese VergUnstigungcn werden auf allo 
Mutungen und Berggcrechtsame ausgedehnt, m it dereń 
Ausnutzung innerhalb dieser 10 Jahre begonnen wird. 
W ahrend eines Zeitraumes von 30 Jahren haben allo 
Schiffe, die von fremden oder kubanischen Hiifen

* „The Iron Age“ 1910, 11. Aug., S. 325.

kommend, kubanischo Hafen m it Ballast anlaufen, um 
m it einer Ladung von Erzon und anderen Erzeugnissen 
kubanischer Bcrgwerke abzufahren, Anspruch auf eine 
ErniiiBigung um dic H alfte der Hafen- und Zollgebuhren, 
dic sie sonst bei der Einfuhr 7,u entrichten haben wUrdcn; 
wahrend des gleichen Zeitraumes bleiben Erze und Berg- 
werkserzeugnisso vom Ausfuhrzoll befreit. Wiihrend der 
Dauer von 10 Jahren ist ftir Maschinen. Apparate und 
Eisenbahnmaterial, die zum Zwccke der Vorwendung in 
berg- und hiittenmannischon Unternehmungen in Kuba 
eingefiihrt werdon, nur der Mindestzoll zu entrichten, 
der ftir iilinlichc Artikel bei der Einfuhr ftir dio die .Meist- 
begttnstigung gcnieBendcn Industrien zu z.ahlcn ist.

Die Eisenerzverschiffungen vom Oberen See betrugen 
nach dem „Iron Age“ * im Juli d. .T. 7 056 414 t  gegen
6 800 113 t  im gleichen Monate des Vorjahres. D am it sind 
von den Eisenerzgruben am Oberen See se it Beginn der 
dicsjiihrigen Vcrfraehtungen bis zum 1. August insgesamt 
22 213 366 t  zum Versand gekommen, d. h. 6 571 690 t 
oder tiber 42 % mehr ais in der entsprechenden Zeit 
des Jahres 1909 (15 641 676 t).

* 1910, 11. August, S. 324.

Yereins -Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die Vereinsbibliothek sind eingegangen:
(I)!e EIn»emler utnd durcli * bł-zelchnct.)

Jahresbericht, Einundmerzujster, [d e s]  Schweizerischen Ver- 
t in / s j*  ixm Dampf kessel- Besitzern. 1909. Eraucnfeldl910.

Katalog, Systematischfr, der Bibliothek der K . K. Tech
nischen Ilochschule* in  Wien. H eft 2 bis 14. Wien 
1901— 07.

—  Dass. —  Schematische Uebersicht und Sachregister. 
W ien 1907.

—  Dass. —  Nachtrag I zu H eft 1— 6. W ien 1910.
—  Dass. —  Yerzeichnis der laufenden periodischen Publi- 

kationen. Wien 1909.
Personal-Verzeichnis der Kóniglichen Technischen Hoch- 

schule* zu Berlin fiirs Sommer-Ilalbjahr 1910. Berlin 
(1910).

Persona!- Yerzeichnis der Kóniglichen Technischen Iloch- 
schule* zu Danzig ju r das Sommer-Halbjahr 1910. Danzig 
(1910).

Programm f  der] Grophcrzoglich Badischefn] Technische[nJ 
Ilochschule* zu Karlsruhe ju r das Studienjahr 1910/1911. 
Karlsruhe 1910.

Rapport geniral sur la situation de 1’industrie et du commerce 
fa u /  Grand-DuchŁ de Luzembourg pendant Pannie 1909. 
Luxembourg 1910.

Vgl. „Stahl und Eiscn“ 1910, 20. Juli, S. 1257/8.
W  o o d , Sir H e n r y  T r u o m a n :  Industrial England 

in 1754. (Erom „Journal of Royal Society* of Arts'* 
1910). (London 1910.)

Eerncr
□  Z u m  A u s b a u  d e r  V e r e i n s b i b l i o t h e k §  □

noch folgende Geschenke:
94. Einsender: E s c h w o i l o r  B e r g w e r k s  - V o r e i n  

(Abteilung: Eschweiler-Koln Eisenwerke), Eschweiler- 
Aue und Esohweiler-Pumpchcn.

Eine groBere Anzahl Jahrgange der Zeitschriften „Der 
Berggeist", „Berg- und Hilttcnmanniseho Zeitung", 
„Organ ftir die Fortsehritto des Eiscnbahnwesens" und 
„Polytcchnischcs Zentralblatt" sowio einige berg- 
mannische Werke.

In sehr dankenswerter Weise ist die Bibliothek dureh
diese Zuwcndung des E s c h  w e i l e r - B e r g  we  r ks  - V e  r -

§ Vgl. „Stahl und Eisen" 1908, 13. Mai, S. 712; 1910,
22. Juni, S. 1098.

o i n s um eine Reihc bisher nicht in ihr yorhaiulener 
iiltercr Zeitschriften-Biindo bereichert worden. D as ver- 
anlaBt uns, darauf aufmcrksam zu machen, daB der Biblio
thek nach ihrer Uebersiedclung in (ias neue Geschaftshaus 
des Vereines jetzt geniigend Riiume zur Verftigung stehen, 
um eine ausgedchnte Vermehrung der Btichcr- und Zeit- 
schriften-Bestiindo zu erlaubcn. Der Bibliothek sind daher 
Geschenke, auch von Werken oder periodischen Veroffent- 
lichungen aus friiheren Jahren, in erhohtem MaBe will- 
kommen.

D t i s s e l d o r f ,  im August 1910.
D i e  G e s c l i i i f t s f U h r u n g .

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Dcincrt, Gotthard, Steglitz, Arndtstr. 15.
Drost, A d., Oberingenieur der Gewerkschaft Deutscher 

Kaiser, Hamborn, Rheinl., Allcestr. 111.
Gellbach, Ernst, ©tpl-s^ttg., Hutteninspektor, Betriebs- 

leiter der Hohenlohe-Zinkhutte u. Blenderostanstalt, 
HohenlohehUttc, O.-S.

Imaizumi, Kaiichiro, Osaka, Japan, Honjo 161, Toyosaki- 
Mura.

Klosiermann, Rudolf, Huttendirektor, Hannoyer, Sedan- 
straBe 49.

Markgraf, Henry, Stahlwerk Schulz-Knaudt,
A.G., Duisburg-Wanheim.

Moehrstedt, Heinrich, kaufm. Direktor des Stahlwcrks 
Oeking, A.G., Dusseldorf, Paulusstr. 7.

Reitbóck, Gott/ried, Ing., Stahlwerkschef der Stcicrischen 
GuBstahlw., Danner & Co., Judenburg, Steiermark. 

Sartorius, Jose/, Ingenieur der Deutschen Niles Werk- 
zcugmaschinenf., Niederschoneweide, BrUekcnstr.il. 

Schae/er, Leo, Ingenieur der Mannesmannrohrenwerke, 
Generaldirektion, Dusseldorf, Hansahaus.

Trinkaus, i l  ix, Kommerziem-at, Bankier, Dusseldorf.

J f o u o  i l i t g l i e d e r .
Faust, Gustai', Ingenieur der JUnkerather Gewerkschaft, 

JUnkerath.
I le li ,  W ilhelm, Prokurist der Eisenerz-Ges. m. b. H ., 

Dusseldorf, Rosenstr. 66.
M uller, Arthur, Prokurist der Eisenerz-Ges. m. b. H-, 

Dusseldorf, Viktoriastr. 22.
Wurmbach, M oritz, 2ipI.=Qttg., Bruckhausen a. Rhein, 

Heinrichstr. i.
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zum Wagenrticklauf.
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