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Nr. 11. 16. Marz 1910. 30. Jahrgang.

Die baupolizeilichen Beanspruchungsziffern von Eisen.
I |urch  einen RunderlaB hat der preuBische 
■*—'  Minister der offentlichen Arbeiten unter dem 
31. Januar d. J. neue „Bestimmungen iiber die 
bei Hoclibauten anzunehmenden Belastungen und 
die Beanspruchungen der Baustoffe sowie die 
Berechnungsgrundlagen fiir die statische Unter
suchung yon Hochbauten"* getroffen. Dadurch 
werden die „Bestimmungen voin 16. Mai 1890  
iiber die Aufstellung von statischen Berechnungen 
zu Hochbaukonstruktionen" sowie „iiber die 
hierbei anzunehmenden Belastungen und Bean
spruchungen", die zunachst fiir die Hochbauaus- 
fiihrungen der Staatsbauverwaltung galten, dann 
aber auch die Grundlagen abgegeben haben fiir 
die von den einzelnen lokalen Baupolizeiver- 
waltungen erlassenen Verordnungen, aufgehoben. 
Diese neuen Bestimmungen sollen ebenso wie die 
fruheren zunachst bei allen Hochbauausfiihrungen 
der Staatsbaubeainten beachtet werden, sie sollen 
aber — und das ist ausdriicklichausgesprochen — 
auch bei allen privaten Bauten zur Anwendung 
gelangen. Die Regierungsprasidenten werden 
besonders darauf aufmerksam gemacht, fiir ihre 
Einfiihrung Sorge zu tragen. Das ist iiberaus 
wichtig; denn die private Bautatigkeit befand 
sieli gegenuber dem Staat bislang sehr im 
Nachteil. Fur die Ausnutzung der Baustoffe und 
damit die Kosten einer Bauausfiihrung sind von 
einschneideiuler Bedeutung die Vorschriften iiber 
die z u l Us s i g ę n  B e a n s p r u c h u n g e n .  Wahrend 
nun fiir Ausfuhrungen der Staatsbaurerwaltung 
schon friiher erhohte Beanspruchungen zuge- 
lassen wurden, waren solche bei privaten Bau- 
ausfiihrungen nur sehr schwer durchzusetzen. 
In der iiberwiegenden Zahl der Falle muBte 
man sich mit den niedrigen Beansprucliungs- 
ziftern der alt.en Bestimmungen zufrieden geben. 
Derselbe Unternehmer, der fiir den Staat das 
Materiał seiner Ausfiihrung hochbeanspruchen 
durfte, muBte bei einer privaten Ausfiihrung 
sich mit einer unwirtschaftlichen Ausnutzung 
seines Materiales abfinden. D iese ungleich- 
maBige Behandlung wird durch die neuen Vor-

schriften aufgehoben;
eigentlich ais selbstverstUndlich erscheint,

„Zentralbl. der I?auverwaltg.“, 1910 Nr. 16 S. 101.
XI.SO

in Zukunft soli, wie dies 
fiir die

Holie der Beanspruchung nur die Genauigkcit 
der Rechnung, die Giite der Ausfiihrung und 
die Priifung bei der Ueberwachung und Ab
nahme maBgebend sein.

Nacli Hervorhebung dieser ganz besonderen 
Bedeutung der neuen Bestimmungen sei auf die 
Einzelheiten derselben etwas riaiier eingegangen: 

Die neuen Bestimmungen zerfallen in An
gaben iiber:

A. Eigengewiclite von Zwischendecken und 
Dachern;

B. Eigengewiclite der gebrauchlichsten Bau
stoffe und Baukorper;

C. Belastungen;
D. zulassige Beansprucliung der Baustoffe;
E. Druckfestigkeit der gebrauchlichsten natiir- 

lichen Bausteine
und schliefien mit einer tabellarischen Zusammen- 
stellung der „Berechnungsgrundlagen fur die 
statische Untersuchung von Hoclibauten".

Die Angaben fiir die Eigengewichte sind 
entsprechend den fruheren zusanimengestellt und 
im eiiizelnen sehr genau ermittelt. In manchen 
Fallen hat dabei eine Reduzierung des Gewicht.es 
stattgefunden, die, wie der genaue Einzelnach- 
weis erkennen laBt, berechtigt war.

Die Angaben fiir die gewiilbten Decken und 
die ebenen Massivdecken haben gegen friiher 
eine Vermehrung erfahren und besitzen eine 
erfreuliche Vollstandigkeit. Dabei ist jedoch 
ausdriicklich hervorgehoben, ' daB sie nur ais 
Anhalt dienen sollen und daB der Nachweis des 
wirklich vorhandenen Eigengewiehtes zu fiihren 
ist. Auf diese Weise wird verhiitet, daB ab- 
weichende Konstruktionen gewaltsam unter eine 
der vorhandenen Angaben gebracht werden 
miissen. Der Bedeutung Rechnung tragend, die 
die Ziegelhohlsteindecken zwischen eisernen 
Tragern besonders infolge ihrer einfachen und 
schnellen Ausfiihrungsart besitzen, und die ihnen 
daher immer eine weite Anwendung sichern 
diirfte, sind auch die wichtigstenneuzeitlichen Kon
struktionen auf diesem Gebiete angefiihrt worden,
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Fiir die iiber Dacheigengewichte gemachten 
Angaben gilt dasselbe, was schon iiber die 
Zwischendecken gesagt ist. Auch hier ist eine 
so weitgehende Yermehrung vorgenoinmen, daB 
wohl alle Falle der Ausfiihrung beriicksichtigt 
sind. Durch die weitgehende Unterscheidung in 
der Art der Ausfiihrung war auch hier in 
manchen Fallen eine Herabsetzung des Eigen- 
gewichtes moglieh. Ergilnzt sind diese Angaben 
durch die Gewichte von Strohdilchern, dereń 
Ausfiihrung man neuerdings wieder sympathischer 
gegeniibersteht. Ferner durch solche iiber
Kupferdacher, das Doppelteerdach — friiher 
fand sich nur die Angabe fiir das seiten zur 
Ausfiihrung gelangeiule einfache — sowie auch 
fiir Ditcher mit -neueren Eindeckungen, wie 
Leinwanddacher. Ausfiihrlicher sind auch die 
Gewichte fiir Glasdiicher, abgestuft nach den 
yerschiedenen Glasarten, angegeben.

Die Eigengewiclite der gebriiuchlichsten Bau- 
stoffe und Baukijrper sind in wiinschenswerter 
Ausfiilirlichkeit aufgefiihrt. Es ist unterschieden 
zwischen NaB- und Trockengewicht, und daraus 
fiir dio Berechnung meist das Mittel gebildet 
worden. Das erscheint durchaus berechtigt, 
wenn man bedenkt, dafi die im Bau zur Ver- 
wendung gelangenden Materialien zuniichst eine 
noch inehr oder minder groBe Feuchtigkeit be- 
sitzen, die erst allmilhlich im Verlaufe von Mo
naten abgegeben wird. Auch bei diesem Ka
pitel finden sich Erg&nzungen, wie die Angaben 
fur Estriche und FuBbodenbelage, die in Zu
kunft Meinungsverschiedenheiten iiber die anzu- 
nehmenden Gewichte zwischen Baupolizei und 
bauendem Architekten ausschalten werden.

Die anzunehinenden Belastuugen sind im 
wesentlichen unverilndert geblieben. Arit der 
geringen Erhohung der Nutzlast fiir Zwischen
decken in Gescliitftsgebiiuden g r o B e r e n  U m - 
f a n g e s ,  Versainmlungssalen, Unterrichtsraumen 
und Turnhallen auf 500 kg/qm (friiher i. a. 
400 kg/qm) und fiir Treppen ebenso 500 kg/qm 
(friiher auch 400 kg/qm) kann man sich mit 
Rucksicht auf die in diesen Fallen auftretenden 
StoBe und zufalligen Mehrbelastungen olme 
weiteres einverstanden erkliiren.

Wiihrend in den alten Bestimmungen noch 
eine Reihe yon Lagergewichten geschiitteter 
Stoffe gegeben waren, wie Korn, Heu, Stroh, 
Kohlen, Koks usw., sind diese in den neuen Be- 
stimmungen nicht wieder aufgefiihrt. Im Inter- 
esse der Vollst.'indigkeit ist das eigentlich zu 
bedauern, wennschon sich solche Angaben in 
den yerschiedensten Handbiichern finden und 
aus diesen entnommen werden konnen.

Unter den Belastungen fiir Daclier findet 
sich neu die Bestimmung, daB bei der Unter
suchung auf Standsicherheit gegen Winddruck 
von Gebituden, dereń Frontwande nicht durch 
Querw;inde yersteift sind, mit einem Winddruck

von 75 kg/qm zu rechnen ist. Fiir den Wind
druck sind sonst in der Regel 125 kg/qm und 
fiir hohe Bauten auch 150 kg/qm anzunehmen.

Die neue Bestimmung ist mit Freuden zu 
begriiBen, denn in dieser Beziehung felilte es 
wirklich an einer yerstUndnisyollen Festlegung  
dessen, was ais angemessen z u bezeichnen ist. 
Yon manchen Baupolizeiyerwaltungen wurden 
bei diesem Standfestigkeitsnachweis gegen Wind, 
selbst wenn es sich um Gebaude handelte, die 
eingebaut in engen StraBen standeu, Anforde- 
rungen gestellt, die iiber das Yerniinftige hin- 
ausgingen und infolgedessen zu ganz ungewohn- 
lichen Abmessungen der Bauteile, insbesondere 
der Frontstiitzen, fiihrten.

Am bedeutungsvollsten sind, wie schon ein
gangs angefiihrt, die Bestimmungen iiber die zu- 
litssigen Beanspruchungen der BaustofFe, ins
besondere soweit sie sich auf das E i s e n  beziehen. 
Schon lange wurden die bestehenden Bestim- 
mungrn ais yeraltet empfunden. Die niedrigen 
Beanspruchungsziffern —  sie betrugen fiir Walz- 
tritger 87 5 kg/qm und fiir genietete Konstruk- 
tionen 1000 kg/qin —• trugen weder den Fort- 
schritten, die seit ihrer Einfiihrung in der Her
stellung und Verarbeitung des Eisens gemacht 
waren, noch der Entwicklung der Rechnungs- 
methoden und der baupolizeilichen Prufung und 
Ueberwachung Rechnung. Fur ihre Aenderung 
sprachen daher zwingende teehnisehe Griinde, 
aber vor allein auch wirtschaftliche, da mit den 
niedrigen Beanspruchungsziffern eine ungerecht- 
fertigte Eisenverschwendung und damit ein stan- 
diger Verlust an National verinogen yerbunden 
war. Seit jeher ist darauf von hervorragenden 
Fachleuten hingewiesen worden, und es hat auch 
nicht an Versuchen gefehlt, eine Aenderung der 
von den einzelnen Baupolizeibehorden erlassenen 
Bestimmungen herbeizufiihren. Aber diese Yer
suche blieben fruchtlos, da die Grundlagen dieser 
Baupolizeiverordnungen, die ministeriellen Be- 
stiininungen, eine Aenderung nicht erfuhren. Er- 
freulicherweise ist nun jetzt bei der Netibearbei- 
tung der Bestimmungen diesen G esichtspunkten  
Rechnung getragen, und eine Erhohung der Bean
spruchungsziffern yorgenommen worden. Trager 
zur Unterstiitzung von Decken und Treppen 
diirfen hinfort mit 1200 kg/qcm beansprucht 
werden, schmiedeiserne Stutzen ebenfalls mit 
1200 kg/qcm, und bei genauer Berechnung der 
durch ungiinstige Laststellung oder z. B. Einzel- 
lasten bei Kranbahntragern auch unter Beriick- 
sichtigung von Wind bis 1400 kg/qcm. Daclier, 
Fachwerkwande, Trager zur Unterstiitzung von 
Wanden, Kranbahntrager diirfen in denjenigen 
Teilen, dereń QuerschnittgroBe durch die stan- 
dige Last, die Nutzlast und den Schneedruck allein 
bedingt ist, mit 1200 kg/qcm beansprucht werden, 
wahrend fiir diejenigen Teile, dereń grijBte Span- 
nung bei gleichzeitiger ungiiustigster Wirkung der
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genannten Lastcn und des Winddruckes eintritt, 
mit einer Beanspruehung des Eisens von 1400  
kg/qcm gerechnet werden darf. Dabei muB der 
Winddruck mit 150 kg/qcm angenommen werden.

Diese Spannung von 1400 kg/qem darf aus- 
nahmsweise, wie dies bisher fiir die Bauten fiir 
die Staatsbauverwaltung zugelassen war, bis zu 
1600 gesteigert werden, wenn fiir eine den 
strengsten Anforderungen geniigende Durchbil- 
dung, Berechnung und Ausfiihrung yolle Siclier- 
heit gewahrleistet erscheint. Die Erhohung der 
Spannnngen liat natiirlich zur Yoraussetzung, 
daB bei der Aufstellung und Ermittlung der 
Spannungen genau yerfahren, und grofite Sorg
falt beobachtet wird. So erscheint es denn auch 
durchaus berechtigt, daB hinfort fiir die Berech
nung der Triiger die S t i i t  z w e i  t e n  zugrunde 
gelegt werden und nicht, wie sich das aus Be- 
queinlichkeitsgrunden fast iiberall eingebiirgert 
hatte, die Freilage der Trager.

Fiir Triiger wurde friiher mit Freilage und 
875 kg/qcm Beanspruehung gerechnet; die tat- 
sachlich auftretende Spannung betrug daher mehr. 
Da Stiitzweite nicht in einem konstanten Yer
haltnis zur Freilage steht, lilBt sich nicht all
gemein angeben, um wie yiel die tatsiichliche 
Spannung die mit Freilage berechnete iiberschritt. 
Man kann aber auf Grund einer grofien Zahl 
berechneter Einzelfiille sagen, daB sie etwa
10 o/o hoher war, so daB auch bisher schon 
mit wirklichen Beanspruchungen von annilhernd 
1000 kg/qcin gerechnet werden muBte. Unter 
Beriicksichtigung dieses Umstandes ist die er- 
folgte Erhohung nicht so bedeutend, wie sie vor- 
sichtigen Ueberwachungsbeamten beim Verglcich  
der beiden Zahlenwerte erscheinen mag.

Neben der Erhohung der Beansprucluings- 
ziffern ist ais weiterer bedeutsamer Fortschritt 
der Fortfall der Bestimmung betreflend die Durch- 
biegung der Trager zu betrachten.

In der Form, wie sie bisher bestand, war 
sie ja lśingst unhaltbar, da wichtigen Gesichts- 
punkten, die das MaB der Durchbiegung erheb
lich beeinflussen, bei Anwrendung der yorgeschrie- 
benen Formeln gar nicht Riicksicht getragen  
wurde. Die benutzten Formeln beruhten einmal 
auf der Voraussetzung beiderseits yollstandig 
freier Lagerung und yernachliissigten die bei 
massiyen Decken yorhandene Verbundwirkung 
zwischen Triiger und Deckenplatte. Angestellte 
Probebelastungen zeigten immer, daB die wirk- 
liche Durchbiegung in solchen Fallen erheblich 
unter der rechnungsmiiBigen blieb, trotzdem 
wurde yon den meisten Baupolizeiyerwaltungen 
an der alten Forderung, die Berechnung solcher 
■Irager mit Riicksicht auf Durchbiegung vorzu- 
uebmen, festgehalten. Damit wurde naturlich 
eme Ausnutzung des Eisens unmoglich gemacht.

Mit Riicksicht auf den Festigkeitsnachweis 
eines auf Biegung beanspruchten Bauteiles er

scheint die Festsetzung einer zulassigen Durch
biegung uberfliissig, solange die zulassige Be- 
anspruchung nicht iiberschritten wird.

In yielen Fallen wird man, um wirtschaft- 
lich zu konstruieren, eine etwas groBere Durch
biegung mit in Kauf nelimen und dies auch un- 
bedenklich konnen.

Die Durchbiegung kann nur Bedeutung ge- 
winnen fiir die Sicherheit der Auflager. Auf 
die richtige Ausbildung dieser und ihre aus- 
reiehende Bemessung soli man die notwendige 
Sorgfalt yerwenden, dann ist. auch dafiir die 
Festsetzung eines willkiirlich gewilhlten MaBes 
fiir die zulassige Durchbiegung entbehrlich. Der 
Fortfall der Bestimmung ist wohl ein erfreu- 
licher Beweis dafiir, daB man sich auch im Mi- 
nisterium derartigen Erwilgungen nicht langer 
yerschlossen hat.

Selbstyerstandlich kann der Fortfall der Be- 
stimmung kein Grund sein, der auftretenden 
Durchbiegung iiberhaupt keine Beaclitung zu 
schenken. In yielen Fallen wird man ihr Rech
nung tragen miissen, z. B. aus asthetischen 
Griinden, und in jedem Fali wird es Saehe des 
Konstrukteurs sein, zu priifen, inwieweit sie zu- 
lassig ist. Vermieden wird aber hinfort das 
Schematisieren. Und insofern ist die Aenderung 
einem Bediirfnis der Praxis entsprungen und mit 
Freuden zu begriiBen.

Ais Mangel der bislierigen Bestiminungen 
wurde auch empfunden, daB sie keine ausreichen- 
den Angaben iiber die Beanspruehung anderer 
Eisenarten enthielten. Die neuen Bestiminungen 
setzen fest, daB GuBeisen in Lagern auf Druck 
mit 1000 kg, in anderen Bauteilen auf Druck 
mit 500, auf Biegung mit 250, auf Abscherung 
mit 200 kg/qcm beansprucht werden darf. Stahl- 
foringuB darf auf 1200 kg/qcm, Schmiedestahl 
auf Zug, Druck und Biegung bis zu 1400 kg/qcm 
beansprucht werden. Fiir Niete und gedrehte 
Schraubenbolzen ist dic Scherspannung auf 
hochstens 1000 kg/qcm, der Lochleibungsdruck 
auf hochstens 2000 kg/qcm festgesetzt; fiir ge- 
wohnliche Schraubenbolzen sind die entsprechen- 
den Zahlen 750 bezw. 1500 kg/qcm. Fiir Anker 
ist noch die Einschrilnkung gemacht, daB sie nur 
mit 800 kg/qcm beansprucht werden diirfen.

Mit diesen neuen Vorschriften wird sich jeder 
Fachmann einverstanden erkliiren konnen. Sie 
tragen, wie gesagt, all den Griinden, die fiir 
eine Erhohung der Ziffern sprachen, in erfreu- 
licher W eise Rechnung und zeigen, daB sich 
auch unsere hoheren Verwaltungsstellen auf die 
Dauer den Anforderungen der Praxis nicht ver- 
schliefien. DaB man dabei yorsichtig zu Werke 
geht und erst reichliche Erfahrungen sammelt, 
ist begreiflicli und schlieBlich auch berechtigt.

Die erforderliche Sicherheit eines Bauwerkes 
wird aber letzten Endes nicht in niedrig ge- 
haltenen Beanspruchungsziffern zu suchen sein,
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sondern in der richtigcn Berechnung, Wahl und 
Ausfiihrung der Konstruktionen. Dafi der Herr 
Minister die iiberwachenden Organe ausdriick- 
lich zu ganz besonderer Sorgfalt in dieser Be- 
ziehung ermahnt, ist durchaus berechtigt. Die 
sich daraus ergebenden Anforderungen werden 
gern erfiillt werden, und Firnien, die sie nicht 
erfiillen konnen, miissen ais nicht leistungsfiihig 
ausgeschlossen werden.

Die iibrigen Angaben, betreffend die Bean- 
spruchung, beziehen sich auf Holz, natiirliche 
Bausteine, Mauerwerk und den Baugrund. Beim 
Mauerwerk ist die Beanspruchung fiir Mauer
werk aus Hartbrandsteinen in Kalkzementmortel 
(1 R. T.  Zement, 2 R .T . Kalk, (i bis 8 R. T.  
Sand) auf 12 bis 15 festgesetzt, die fiir Mauer
werk aus Klinkern in Zementmortel (1 R.T.  
Zement, 3 R. T.  Sand mit Zusatz von etwas 
Kalkmilch) auf 20 bis 30 kg/qcm. Durch diese 
gegen fruher erhohten Beanspruchungen wird 
die verniinftige Dimensionierung von Pfeilern 
und Fundainenten nicht mehr so viel Scliwierig- 
keiten bereiten, wie bisher.

Dic am Ende gegebene Zusanimenstellung: 
„Berechnungsgrundlagen fiir die statische Unter- 
suchung von Hochbauten", fafit die gegebenen 
Zahlenwerte noclimals in ubersiclitlicher Form 
zusammen und gibt in ihrer Vollstilndigkeit alle 
fiir die Aufstellung solcher Berechnungen er- 
forderlichen Angaben. Alles in allem stellen die 
neuen Yorschriften eine in jeder Bezieliung gut 
durchgearbeitete, dem Bediirfnis der Praxis an- 
gepafite Vorschrift dar, fiir die man dem Minister 
dankbar sein darf. Fiir Preufien diirfte damit 
diese uberaus wichtige Frage vorlHufig befrie- 
digende Losung gefunden haben, wenn nur alle 
beteiligten Kreise, Baupolizeibehorden u. a. m., 
fiir eine schleunige Durchfiihrung sorgen. Es 
ist aber zu wiinschen, dafi auch die anderen 
bundesstaatlichen Regierungen, dem Beispiel 
Preufiens folgend, ihre Bestimmungen einer neuen 
Bearbeitung unterziehen und dabei hoffentlich die 
bei der preufiischen Yerwaltung gemachten Er- 
fahrungen beriicksichtigen, so dafi die Folgę 
allgemein fiir ganz Deutschland geltende ein- 
heitliche Bestimmungen sind. Die Redaktion.

Die neue Hochofenanlage der Gutehoffhungshtitte.
Von Ingenieur F r . F r o l i c h  in Dusseldorf.

. (Hierzu Tafel XIII bis XVII.)

Die Gutehoffnungshiitte hatte schon lange 
eine Vermehrung ihrer Roheisenerzeugung 

geplant. Das in Oberhausen gelegene Hochofen- 
werk verlangte an sich, infolge der zahlreichen 
Um- und Neubauten, die nach MaBgabe der je-

Werkes verlangte; so wurde eine Erweiterung 
zur unabweisbaren Notwendigkeit.

Bei der Lage des Ilochofenwerkes, das an 
der einen Seite durch die Staatseisenbahn und 
im iibrigen durch offentliche Strafien, die eigenen

Abbildung 1. Gesamtansicht der neuen Hochofenanlage (Eisenhiitte II).

weiligen Bediirfnisse, nicht aber nach einlieit- 
lichem Gesiclitspunkt vorgenommen waren, einen 
durchgreifenden Umbau, um dadurch die fiir ein 
solches W erk erforderliche iJebersiclitliclikeit und 
Einheitlichkeit wieder zu erhalten.

Ein solcher Umbau konnte aber die Leistungs- 
fahigkeit des Hochofenwerkes nicht in solchem 
Mafie erhohen, wie es der inzwischen Yorge- 
nommene Ausbau der Stahl- und W alzwerke des

W erke und den utnliegenden fremden Boden- 
besitz in ihrer Ausdehnungsfithigkeit stark be- 
schrankt ist, bot die Entscheidung mancherlei 
Schwierigkeiten. Die W ahl fiel schliefilich auf 
ein westlich der alten Eisenhiitte gelegenes Ge- 
lande (vgl. Abbild. 1 bis 3), auf welchem eine 
nach einheitlichen Gesichtspunkten entworfene 
Anlage von yier Hochofen fiir je 400 t Tages- 
leistung an Thomasroheisen in Aussicht genommen
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Abbildung 5. Dio Ilochofen im heutigen Zustande.

Hillfte bereits aus- 
Betrieb genommen

ist (Abbildung 4), die zur 
gebaut und Eude 1909 in 
ist (Abbildung 5).

Die vier Hochijfen der neuen Eisenhiitte 
stehen in einer Reihe in Absttlnden von 50 bis 
60 m. Parallel dazu sind die W inderhitzer, 
je fiinf Stiick fiir einen Hoehofen, in einer Reihe 
aufgestellt; nur die Enden der Reihe sind, da 
des beschrankten. Raumes wegen die Hiittengleise 
an den Enden in Kurven verlegt werden muBten, 
zu einer Kurve von groBem Halbmesser abgebogen. 
Die Hoehofen haben Schrilgaufziige, Bauart Pohlig, 
erhalten, denen der Koks in Kiibeln uninittelbar 
von den Koksofenanlagen 
der Zeclien des W erkes,
Erze und Kalksteine aus 
Sammelbehultern in Ta- 
schenform mit Hiilfe von 
Hangebahnen und elek- 
trisch betriebenen Schie-

Gicfif-\ebene

Abbildung 6. Entwicklung des Hochofenprofiles.

bebiihnen zugefuhrt werden. Hinter den Erz- 
taschen ist noch eine offene Erzhalde, bestehend 
aus zwei Hochbahnen, von denen die den Erz- 
taschen zunachst liegende bereits ausgefiihrt wor
den ist, vorgesehen.

An die Oefen schlieBen sich auf der den 
Erztaschen gegenuberliegenden Seite die GieB- 
platze an, die vorlaufig offen ausgefiihrt sind, 
spater aber iiberdacht und von Laufkranen be- 
strichen werden sollen. Fiir die Schlacke sind 
Granulieranlagen wie auch Schlackenabfuhrgleise 
vorgesehen. Die Gichtgase werden ausgiebig 
in Horden-Gaswaschern und Yentilatorenanlagen 

gereinigt; fiir den in den 
Gasmaschinen verwerte- 
ten Teil des Gases sind 
auBerdem Theisen-Reini- 
ger vorhanden. Die Gas
maschinen sind in zwei 
Mascliinengebauden, dem 

Geblasemaschinenhaus 
und dem elektrisehen 
Kraftwerk aufgestellt; 
ihnen stromt das Gas 
unter Zwischenschaltung 
eines Gasbehalters von 
5000 cbm zu, dessenGas- 
inhalt ausreicht, um iiber 
kleine Betriebschwankun- 
gen hinwegzuhelfen und 
beiBetriebstorungen den 
Betrieb so lange auf- 
rechtzuerhalten, bis eine 
Hiilfs-Generatorenanlage 
in Gang gesetzt ist und 
die Łieferung des Gases
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iibernimmt. Der Wasserverbraucli der Anlage 
wird von den eigenen Wasserwerken an der 
Ruhr und an der Emsclier gedeckt; eine be- 
sondere Ruckkiihlanlage mit zwei Kiihltiirmen 
ist errichtet, mit dereń Hiilfe ein groBer Teil

(les Ruhrwassers einen standigen Kreislauf durch- 
macht, so daB nur sein Abgang ersetzt zu wer
den brauclit.

Die Erze werden dureh die Hiittenbalm zum 
Teil von dem eigenen Rheinhafen des W erkes 
in Walsurn her angefahren. Yorlaufig sind die 
Anfulirgleise noch ais Sackgleise ausgefiihrt, beim 
Ausbau der Anlage sollen sie durehgefiihrt wer

den, so daB die Erzziige eine Schleifenfahrt machen 
und nach dem Entleeren nicht w:eder umzukehren 
brauchen. Die Koksanfuhrgleise sind bereits heute 
ais Schleifengleise durehgefiihrt und nach zwei 
Seiten an das Netz der W erkgleise angesehlossen.

Die Sehragaufziige der Hoch- 
ofen sind, wie erwahnt, Pohlig- 
scher Bauart. Der W ahl dieser 
Bauart ist ein eingehender Ver- 
such durcli den Umbau zweier 
Oefen auf der alten Eisenhutte 
yoraufgegangen. Bestimmend 
war hauptsachlich die Erwa- 
gung, daB bei dieser Beschick- 
art durcli Kiibel der Koks auf 

3  den Kokereianlagen der dem
g W erke geliorenden Zechen un
ii mittelbar in die Kiibel ver-
0 laden und in ihnen, ohne um-
§ geladen zu werden, bis auf die

Gicht befordert werden kann; 
es wird also mit dem denkbar 
kleinsten Abrieb gearbeitet. 
Abgesehen von der darin liegen- 
den Ersparnis ist dieser Um- 
stand auch fiir den Ofeugang 
vorteilhaft.

Auch fiir den Aufbau des 
Schachtes waren die yorher- 
gehenden Umbauten auf der 
alten Eisenhutte von W ert, da 
hierbei manche Einzelheiten 
unter den kleineren Yerhalt
nissen der 250 t-Oefen aus- 
geprobt werden konnten, ehe 
mit dem Betrieb der 400 t- 
Oefen begonnen wurde. Daher 
bieten die beiden yorher vor- 
genommenen Umbauten der 
Oefen 1 und 5 der alten Eisen
hutte einiges Interesse, sie sind 
darutn auf den Tafeln XIII 
und XIV wiedergegeben, wah
rend die Konstruktion der neuen 
400 t-Oefen auf Tafel XV dar- 
gestellt ist.

Das Geriist fiir den Schrag- 
aufzug, dessen Bauart an sich 
so bekanut is t ,  daB hier nicht 
im  einzelnen d arau f eingegan- 
gen zu werden braucht, ist bei 
den vier Oefen im wesentlichen 

gleich angelegt worden. Die Begichtung samt- 
liclier Oefen m it Kiibeln gleicher A bm essungen  
yerlangt auBerdem eine gleichartige Aushildung 
des Gichtverschlusses. Ein eingehangtes, oben 
geschlossenes Zentralrohr dient dazu, die Be- 
scliickung aufzulockern. Die G asabfiihrungen  
sind seitlich unter dem Trichter abgezweigt. 
Der obere, in Schmiedeisen ausgefiihrte Teil des
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Oefen einen Blechpan- 
zer erhalten (s. die Ein- 
zellieiten auf deu Ta- 
feln). Die eigentlichen 
Formen liegen in oder 
unmittelhar unter der 
Ebene, mit welcher die 
Bast in das Gestell 
iibergeht; die Notfor- 
men befinden sich etwa 
in ein Drittel bis halber 
Hohe der Bast. Die 
kleineren Oefen haben 
zwei, die grofien Oefen 
drei Schlackenformen. 
Bei allen Oefen sind 
Stichlochslopfmaschinen 
mit Druckluftbetrieb 
yorhanden.

Entwicklungsgeschicht- 
lich ist Abbildung C 
von Interesse, worin 
die Hocliofenprofile zu- 
sammengestellt sind, die 
in Oberhausen seit dem 

Abbildung 8. Zubringewagen. Bestehen der Eisen-
hiitte in Betrieb gewesen

Scbachtes reicht verh;'lltnism!lBig tief herunter; sind. Bis zum Jahre 1892 ist dabei nur ein
in ihm ist ein Schachtring aus Blech eingehangt, verhaltnisma6ig geringer Fortschritt zu ver-
der den Sturz der Beschickung aufnimmt und zeichnen; vor allem ist die Hohe unverandert
von dem auBeren Mantel abha.lt. Der erste Teil geblieben. Daiin setzt die Entwicklung sowohl
des gemauerten Schachtes ist durch guBeiserne in der Holie wie auch in den iibrigen Abmes-
Innenringe gegen Yerletzungen durch die ein- sungen der Oefen ein.
sturzende Beschickung 
gescliiitzt. Bei dem 
Ofen 1 ist der Schacht 
noch vollig ungekiihlt 
ausgefiihrt, bei dem 
Ofen 5 hat er fast in 
seiner ganzen Hohe 
Kiihlkasten erhalten, 
und diese Bauart ist 
auch bei den neuen 
grofien Oefen 10 und
11 beibehalten worden.
Der Diisenstock hat bei 
allen Oefen annaliernd 
die gleiche Bauart.
Alle Oefen haben auBer 
den normalen Formen, 
dereń Zahl, nach Be- 
lieben ver!inderlich, 8 
bis 12 betragt, eine 
etwas hoher liegende 
Reilie von Notformen.
Die Bast, die bei dem 
Ofenlnurdurchschmied- 
eiserne Schrumpfringe 
bewehrt ist , hat bei
Ofen 5 und den grofien Abbildung 9. Zubringewagen.

XI.3o 56
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Die Hauptabmessungen ller ncueu Oefen sind:
IlOho yon Oborkante Bodenslein

bis G ichtebene................. 29 m
G este llw e ite ........................4,20 m
K ohlensackw eite...................... . 7,20 m
nutzbarer Rauminhalt . . . .  610 cbm
12 Blasformen ............1. V .  jo 200 mm
8 N o tfo rm en .................1. W. je 100 mm
3 Schlackenformen.
Auf Tafel XVI sind zwei Schnitte durch die 

Gesamtanlage gegeben, aus denen die Einzel- 
heiten deutlicli zu erkennen sind. Der untere 
Sclinitt zeigt vor allem den W eg der Gas- und 
Wiudleitungen zwischen Geblilsehaus und Ofen; 
zum besseren Yerstiindnis der Yerschiedenen Lei-

tungen in Abbildung 3 ist in Abbildung 7 nocli 
ein besonderer Leitungsplan gegeben, der iiber 
folgende Leitungen unterrichtet:

1. Kaltwindleitung,
2. HeiBwindleitung,
3. Rohgasleitung,
4. Reingasleitung fiir "SViuderhitzer,
5. Reingasleitung fur Gasmaschinen.

Die beiden Leitungen l und 4 sind mit den 
entsprechenden Leitungen der illteren Abteilung 
der Eisenhutte rerbunden, damit bei Betrieb- 
storungen die beiden Abteilungen sich gegen- 
seitig auslielfen konnen.

Der Sockel des Hochofens erliebt sich noch
4,5 m iiber Hiittensohle. Der Zubringewagen 
fiir die Beschickkiibel liluft auf einem in der 
Richtung des Schriigaufzuges in einer Grube 
verlegten Gleis (Abbildungen 8 und 9); iiber 
diese Grube sind die Anfuhrgleise fiir die Koks- 
wagen und die Gleise fiir die Erzschiebebiilmen 
(Abbildung 10) liinweggefiihrt.

Der Koks kommt von den auBerhalb ge- 
legenen Zechen der HUtte auf normalspurigen 
Plattformwagen, von denen jeder drei Koks- 
kiibel triigt. Die Koksziige werden unter eine 
rechtwinklig zu den Schritgaufziigen aufgestellte 
Kranbahn eingesetzt; die Laufkrane heben die 
Kokskiibel von den Wagen ab und setzen sie 
auf den elektrisch betriebenen Zubringewagen, 
der sie unter die Lastkatze des Schriigaufzuges 
befordert. Der einzelne Kubel faBt 4 t. Von 
der Lastkatze des Aufzuges erfafit, werden die 
Kiibel auf die Gicht befordert (Abbildung 11), auf 
den TrichterverschluB aufgesetzt, der sich unter 
dem Gewicht der Bescliickung senkt, der Ofen

wird beschickt, der 
trichterformigeKiibel- 
boden durch ein Gegen- 
gewicht wieder gelio- 
ben, und auch der 
Trichter kelirt mit 
Hilfe von Gegenge- 
wichten in seine Ver- 
schluBlage zuriick.

Den doppelten Gicht- 
verschlufi, der beim 
Begichten des Ofens 
das Entweiclien von 
Gasen verhindert, bil- 
det die Kiibelhaube, 
die an der Lastkatze 
iiber dem Kiibel auf 
gehilngt ist und sieli 
selbsttiitig bei Bewe- 
gung der Katze iiber 
den beladenen Kiibel 
stiilpt oder sich von 
dem entleerten abhebt.

E rze, Kalksteine 
usw. wTerden aus den 

unterfalirbaren Vorrattaschen in Hiingebabnwagen 
abgezogen. An der den Hochofen zugekehrten 
Liingsseite der Taschen faliren elektrisch be- 
triebpne Scliiebebiihnen, die je acht Hilngebahn- 
wagen mit je rd. 1000 kg Nutzlast aufnehmen, 
zu den iiber der Grube des Zubringewragens an- 
geordneten Fiilltrichtern scliaffen und in diese 
entleeren. Aus den Fiilltrichtern werden die Erze 
in die auf den Zubringew-agen stehenden Kiibel 
abgezogen, die Kiibel stehen dabei auf Dreh- 
scheiben, so dafi das Beschickgut gleicbmilBig 
auf den Umfang der Kiibel verteilt werden kann. 
Von dem hinter den Erztaschen liegenden Erz- 
lagerplatz faliren ebenfalls Hangebahnen z u den 
Scliiebebiihnen. Parallel der Schiebebiihnenlaut- 
balin sind noch zwrei Hitngebalingleise gefiihrt, 
die ein unmittelbares Entladen von Eisenbahn- 
wagen in die Hiingebahnwagen und Transport 
des Erzes usw. nach den Fiilltrichtern gestatten, 
so daB bei Versagen der normalen Erz- oder 
Koksanfuhr doch der Ofenbetrieb aufrecht er-

Abbildung 10. Erzschiebebiihne.
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halten werden kann. Bei der Erzbeschickung 
falit ein Kubel durchweg 7 bis 8 t.

Die Gichtgase werden unter dem Gichtver- 
schluB seitlich abgezogen, dort sind auch Ex- 
plosionsklappen angebracht. Der Gichtverschlufi 
ist an dem Ofengeriist befestigt; die Ausdehnung 
des Schachtmauerwerkes wird durch eine Sand- 
stopfbiichse, die auf das Schachtmauerwerk auf- 
gesetzt ist, ermoglicht. — Die Gichtgasreinigung 
ist auf Tafel X V II fiir sich dargestellt.

Winderhitzer sind fiir jeden Ofen fiinf Stiick 
vorlianden, sie haben einen Manteldurchmesser 
von 7 m, eine Hohe 
bis Oberkante Kuppel 
von 35 m und je etwa 
8000 qm Heizflitehe; 
sie sind mit steiner- 
nen Rosten vcrsehen, 
und jede Gruppe ist 
an einen Kamin von 
75 m Hohe und 2,5 m 
oberer Lichtweite an- 
geschlossen.

Die Geblasemaschi- 
nen und die Maschi
nen fiir die Erzeugung 
des elektrischen Stro- 
mes sind.bedingtdurch 
die Gleisanlagen, an 
der Siidseite des Hiit- 
tengelandes angeord- 
net. In dem Geblase- 
maschinenhaus stehen 
zehn Zweitaktgasge- 
blase mit einer Lei- 
stung von je 600 cbm 
angesaugter Windmen
ge in der Minutę bei 
normal 0,7 at Wind
pressung, ein mit einem Elektromotor von 
1700 KW Leistung unmittelbar gekuppeltes 
Turbogeblase und zwei Kompressoren fiir die 
Erzeugung der zum Anlassen der Gasmaschine, 
zum Betrieb der Stichlochstopfmaschinen usw. 
benotigten Druckluft.

In dem hinter dem Geblasehaus liegenden, 
mit ihm aber durch einen Gang yerbundenen 
elektrischen Kraftwerk stehen vorlaufig drei 
 ̂iertaktgasinaschinen, dereń SchwungrUder ais 

Drehstromgeneratoren von je 1080 KW  Lei

stung bei 3000 V. ausgebildet sind, mit den zu- 
gehorigen Erregermaschinen,einerAkkumulatoren- 
batterie sowie einer nach den neuesten Erfah
rungen erbauten geineinsamen Schaltanlage.

Das Kiihlwasser fiir die Gasmaschinen wird 
ebenso wie ein Teil des Kiihlwassers fiir die 
Hochofen dem eigenen W asserwerk der Hiitte 
an der Ruhr entnommen und, wie bereits er- 
wahnt, in einer besonderen Riickkiihlanlage mit 
Pumpenbetrieb und Hochbehalter zur stilndigen 
Wiederverwendung gekiihlt. Den groBen n Teil 
des Kiihlwassers fiir die Hochofen und das

W asser fiir die Gasreinigung liefert ein neues 
eigenes W asserwerk der Hiitte an der Emscher, 
welchem Flusse es nach Durchlaufen verschie- 
dener KHlranlagen mittels eines neu angelegten 
AbfluBkanales, der zugleich der Eutwasserung 
der gesamten neuen Hochofenanlage dient, w ie
der zugefuhrt wird.

Yon einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, 
sind die gesamtenEinrichtungen: Bauwerke, Eisen- 
bauten, Maschinen usw. in den eigenen W erkstat- 
ten der Gutehoffnungshiitte hergestellt worden.

Abbildung 11. BefOrderung des Kiibels auf die Gicht.

Die Gasreinigungsanlage 
der Bethlen-Falvahutte in Schwientochlowitz O .-S .

Von Ingenieur F r . B e r g e r  in Schwientochlowitz.

Tm Jahre 1907 maclite sich auf der Bethlen- geblase mit Wind versorgt worden waren, fiir
Falvahiitte in Schwientochlowitz die Anlage die neue Anlage jedoch Gasmaschinen ais Antriebs-

neuer Geblasemaschinen fiir die Hochofen er- maschinen gewahlt wurden, machte sich auch die
torderlich. Da bislang die Oefen durch Dampf- Errichtung einer Gasreinigungsanlage erforder-
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Abbildung 1. Lageplan der Hochofen- und Gasreinigungsanlage der Bethlen-Falvahutte.

lich, dereń Konstruktion nachfolgend nalier be- 
leuchtet werden soli.

Das Gas der Hochofen wird in einer ge- 
meinsamen Gasleitung gesammelt, aus der dio 
Winderhitzer und Dampfkessel gespeist werden, 
wahrend der fiir die Gasmaschinen erforderliche 
Teil weiter zur Reinigung gefiihrt wird (vergl. 
Lageplan, Abbildung 1). Winderhitzer und 
Kessel erhalten Gas, das nur von den grobsten 
der mitgerissenen Staubteilchen befreit ist; liierin 
ist jedoch eine Aenderung geplant, wie weiter 
unten naher gezeigt werden soli.

Die Gasreinigungsanlage besteht aus zwei 
Hordenwaschern, zwei Zentrifugalreinigern, den

zukiililen und vorzureinigen. Dieses gescliieht 
dadurch, daB das von unten nach oben auf- 
steigende Gas oben und seitlich mit W asser 
berieselt wird; die seitliche Berieselung (D .R . P.) 
ist derart angeordnet, daB die ganze Horden- 
flache, also der volle Quersclinitt, gleichmaBig 
berieselt wird, das Gas somit an keiner Stelle 
unbenetzt passieren kann. Ein Anbrennen der 
unteren Hordenlagen durch das Gas wird voll- 
standig vermieden.

Das Waschergehause ist in seinem unterst.en 
Teil konisch ausgebildet und mit einem siphon- 
artigen Auslauf versehen zum AbfluB der Schlamm- 
und Wassermassen. Dieser SiphonverschluB be-

Wasserabscheidern, den Trockenfilterapparaten 
uud den erforderlichen Verbindungs-Gasleitungen 
mit Absperrventilen, sowie der zur W asser- 
beschaffung benotigten Pumpenanlage. Sie ist 
so beschaffen, daB bei Aufierbetriebsetzung eines 
Apparates immer die volle Reserve zur Ver- 
fiigung steht. Das Gas, dessen Temperatur in 
der Nahe der Oefen, je nach dem Betriebe, 
zwischen 100 und 1 5 0 °  C schwankt, gelangt 
nach einem langen W ege, auf dem es einen 
groBen Teil des mitgerissenen Staubes absetzt, 
mit 40 bis 8 0 0 C in einen der beiden Horden- 
wascher (Abbildung 2 und 3), ein Blechgehause 
von 4,5 m Durchmesser und 10 m Hohe; das- 
selbe ist mit Holzhorden „System S c h w a r z  “ 
(D .R . G. M.) in drei getrennten Einbauten aus- 
gelegt und dient dazu, das Gas geniigend ab-

sitzt eine abnehmbare Kappe, durch die bei ein- 
tretender Verstopfung des Yerschlusses eine 
Reinigung vorgenommen werden kann. Ueber 
einem der Hordenwascher befindet sich der rund 
10 cbm fassende Wasserbehalter, von dem aus 
das W asser den auf den Deckeln der Wascher- 
gehause gleichmaBig verteilten G la szjrlimlern  
mittels einer Ringleitung zugefiihrt wird, um 
von hier aus in den W ascher zu gelangen 
Durch diese Anordnung ist eine sichtbare Kon- 
trolle fiir die gleichmaBige Yerteilung des Kiihl- 
wassers und etwa erforderlich werdende Nach- 
regulierung des Zuflusses ermijglicht. Die Horden
wascher sind fiir eine Leistung von je 30000 cbm 
Gas i. d. Stunde ausreichend init Riicksicht auf 
YergroBerung der weiteren Reinigung groBerer 
Gasmengen bemessen.
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Die Gase, die beim Eintritt einen Staub- 
gehalt von 4 bis 5 g/cbm enthalten, sollen 
bis auf 2 g/cbm gereinigt werden bei einer Hochst- 
temperatur der Gase beim Verlassen des Appa- 
rates von 40 bis 50 0 C und einem W asser- 
Yerbrauch von 3 bis 4 1 fiir 1 cbm Gas.

Nachdem das Gas den Hordenwascher passiert 
hat, gelangt es aus dem oberen Teil desselben 
durch eine absteigende Leitung in den einen 
der in einem Gebaude untergebrachten Zentri-

spiralformig gewundenen Fliigeln die reinigende 
W irkung erzielt wird, sowie dem guBeisernen 
Austrittstiick. Die Trommełwelle ruht in reich- 
licli groB gehaltenen Steb- bezw. Kammlagern 
mit Kugelbewegung und Ringschmierung der 
WeiBmetallaufflacben. Die Lagerbocke sind mit 
dem Ein- bezw. Austrittsgebiiuse seitlich starr 
verscbraubt und wie diese auf einer rahmen- 
formigen Grundplatte montiert; der Apparat bat 
durch diese Anordnung eine sehr dauerhafte

\Wdsser

Ab/au/r/nne

zu den Mo/uren

’.y y-AĄ.yjj
tVasc/ier f/Z /er -An/age

Abbildung 2.

IIochofengasreinigunga-Anlago fiir eine 

stiindliche Leiatung von 10000 cbm.
ron dea f/oc/rg/en

fugalreiniger „Patent Schwarz" (Abbildung 4 
und 5). Beide Reiniger sind fiir eine Leistung 
von je 10 000 cbm Gas i. d. Stunde gebaut und 
sollen das Gas von 2 g/cbm soweit reinigen, 
daB es nacli weiterem Passieren der Trocken- 
filteranlage diese mit 0,01 bis 0,03 g/cbm Staub 
verlaBt; liierbei soli der Kraftverbrauch des 
Reinigers 42 PS nicht iibersteigen bei einem 
Druck des Gases von 200 mm Wassersjiule nacli 
Durchstromen des Reinigers. Das Gas darf eine 
hocliste Temperatur von 30 0 C besitzen, voraus- 
gesetzt, daB die Temperatur des Kuhlwassers 
tnindestens 5 0 unter dieser Temperatur liegt.

Der Reiniger besteht in der Hauptsache ans 
dem guBeisernen Gaseintrittsgehiiuse, dem koni- 
schen ILittelstiick, in dem durch eine rotierende 
schmiedeiserne, ebenfalls konisclie Trommel mit

Konstruktion erhalten, und sind Vibrationen 
beim Betriebe nicht wahrnehmbar. Der Antrieb 
erfolgt fiir jeden Apparat durch einen besonderen 
Gleichstrommotor von 500 Volt Spannung bei 
42 P S  Leistung und 750 Umdrehungen i. d. 
llinute. Der llotor ist auf Gleitschienen der- 
artig montiert, daB der Spielraum zwischen 
Flugel und Gehause des Reinigers genau der 
Leistung und dem Reinheitsgrad des Gases ent- 
sprechend eingestellt werden kann; er hat seine 
Lage an der Seite des Gaseintrittes erhalten, 
damit die Trommel ohne Demontage des Motors 
herausgenommen werden kann. Die Uebertragung 
der Bewegung geschielit durch eine elastische 
Kupplung, wobei die Kraft durcli eine Gummi- 
bandage iibertragen wird. Diese Kupplung hat 
sich im Betriebe gut bewahrt.
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Das Reinigergehause ist in seinem oberen 
Teil mit vier Mannlochern versehen, des weiteren 
gestatten melirere an den Stirnseiten ange- 
brachte Mannlocher eine beąuemere Kontrolle 
und Reinigung des Apparates. In neuester 
Zeit fiihrt dic Firma L. S c h w a r z  & Co. 
in Dortmund den Mantel zweiteilig aus; dureh 
Abnahnie der oberen Hiilfte liegt die Trommel

vollstandig frei. Die Trommel ist sorgfaltig  
ausbalanciert, was allerdings auch ein Haupt- 
erfordernis fiir den riihigen, stoBfreien Gang des 
Apparates ist. Zwecks beąuemer Montage be
findet sich ein Handlaufkran von 2000 kg Trag- 
kraft in dem Gebaude.

Die W irkungsweise des Zentrifugalreinigers 
ist folgende: Das Gas tritt zuerst in eine Vor- 
kammer, in der sich ein Spritzrad befindet, das 
mit einer an beliebiger Stelle des Yorderteiles

angeschlossenen W asserleitung, die ihr W asser 
ebenfalls von dem Bassin der Hordenwascher 
erhalt, verbunden ist; der ZufluB des W assers 
ist dem gewiinschten Reinheitsgrad des Gases 
entsprechend zu regeln. Das mit gezackten 
vorspringenden Sclieiben yersehene Spritzrad 
yerteiit das W asser in einem feinen Spriiliregen, 
so daB der Vorraum mit einem feinen Wasser- 

schleier angefiillt ist, den das yon 
den Fliigeln angesaugte Gas durch- 
stromen muB; infolgedessen ver- 
binden sich die noch in dem Gas 
enthaltenen Staubteilchen innig mit 
dem W asser. Dieses Gemisch yon 
W asser und Staubteilchen wird auf 
dem weiteren W ege durcli die Zen- 
trifugalwirkung der Trommel nach 
auBen geschleudert und flieBt ais 
Schlammwasser aus dem erweiterten 
Teil des Slantels in ein Sammel- 
becken.

Die Yorteile des Reinigers be- 
stehen in der geringen Platzinan- 
spruchnahme, dem geringen Kraft- 
und Kiihlwasserverbrauch, einer 
groBenBetriebssicherheit und einem 
ruhigen Gang des Apparates.

Das Gas passiert nach Verlassen 
des Zentrifugalgasreinigers einen 
Wasserabscheider, in dem die vom 
Gasstrom mitgerissenen Wasser- 
teilchen sich absetzen. Der Wasser- 
abscheider besteht aus einein Blech- 
gehiluse, das im oberen Teil mit 
Scheidewanden und StoBwinkeln 
ausgeriistet ist, die dureh den Wider- 
stand, den sie dem Gasstrom bieten, 
ein Herabfallen der etwa noch in 
Wassertropfen gebundenen Staub
teilchen bewirken; der untere Teil 
des Gehauses tauclit in ein Wasser- 
bassin (Abbildung 2), das ebenso 
wie das yorerwahnte einen Ueber- 
lauf besitzt, dureh den das Wasser 
in den AbfluBkanal geleitet wird. 
Die Behalter miissen von Zeit zu 
Zeit von abgeschiedenem Schlamm 
gereinigt werden und sind zu diesem 
Zweck gut zuganglich. Dureh eine 
fiir beide Zentrifugalreiniger ge- 

meinsaine Gasleitung gelangt das Gas zu den 
Trockenfiltern (Abbildung 6), die ebenfalls von 
genannter Firma geliefert wurden.

Die Anlage besteht aus zwei Apparaten yon
2,5 m Durchmesser und 8 m Hohe, die etagen- 
formig mit einer Filtrierinasse — Sagespane oder 
grobes Leinen — ausgelegt werden, und die das 
Gas parallel passiert. Hier setzt es den letzten 
Rest von mitgefuhrten Staub enthaltenden Wasser- 
teilchen ab und gelangt dann zu den Jlaschinen,

Abbildung 3. lIordenwaBchcr, 
auagefuhrt von Louis Schwarz & Co., A. G. in Dortmund.
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bei denen es in troekenem Zustand, d. h. 
dem der Temperatur des Gases entsprechepden 
Sattigungsgrad, nnlangt. Durcli entspreebende 
Anordnung der Gassehieber und Glockenventile 
ist es ermoglicht, nacli dem Verschmutzen eines 
Filterapparates diesen von der Leitung abzustellen 
und die Filtrierinasse auszuwecliseln; wahrend 
dieser Zeit stromt das Gas nur durch den zweiten 
Apparat. Das in den Filfern noch ausgeschiedene 
Wasser wird in 
den einzelnen Eta- 
gen durch Ueber- 
litufe abgefanjren 
und dem auf Hiit- 
tenfltir befindlichen 
Saimnelbecken zu- 
gefuhrt.

Die Hordenwa- 
scher sowie die 
Zentrifugalreiniger 
sind so an die 
Gasleitungen an- 
geschlossen, daB 
durch sinngemilBe 
Bedienung der vor 
und hinter jedem 
Apparat befind
lichen Glockenven- 
tile die Apparate 
bei spater starker 
werdender Bela

stung parallel arbeiten konnen; bei erforderlich 
werdender Reinigung eines Apparates miifite 
jedoch wahrend der Dauer derselben ein Apparat 
die ganze Arbeit leisten , was naturgemaB auf 
Kosten der guten Reinigung des Gases ge- 
schehen wiirde.

Die Anlage ist zweckdienlich gebaut unter 
Beriicksichtigung einer reichlichen VergroBerung; 
samtliche Yentile, Behalter und Leitungen sind

Abbildung 5. 
ausgefiihrt von

Zentrifugalgasreiniger, Patent Schwarz, 
Louis Schwarz & Co., A. G. in Dortmund.

Abbildung 4.

Zentrifugal - Gasreiniger 

fiir

lOCOO cbm Gas f. d. Stunde.
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Das neue norwegische Berggesetz.
Yon Dr. R. K i ud iu Dusseldorf.

A  m 18. September 1909 trat das neue nor- 
wegische Konzessionsgesetz fiir den Er- 

werb ron W asserfallen, Bergwerken usw. in 
Kraft. In Kapitel II dieses Gesetzes sind die 
Bestimmungen enthalten, die in Zukunft fiir die

Errichtung und den Erwerb von Bergwerks- 
unternehmungen rechtsgiiltig sind.

Nach diesen Bestimmungen (§ 3) kann ohne 
konigliche Genehmigung kein anderer ais der 
Staat, norwegische Kommunen, norwegische

Es betrug hierbei die Kiihlwassermenge durch
schnittlich fiir den Hordenwascher 3,85 1/cbm 
durchstromtes Gas, fiir den Zentrifugalreiniger 
1 1/cbm durchstromtes Gas. Die Anlage ist 
nur teilweise belastet. Die Leistung der Reiniger 
betrug etwa 5000 cbm i. d. Stunde, es genugte 
ein Druck des Gases vor den Maschinen von 

1 80 mm WassersUule. Die Leistung des 
Antriebmotors ergab sich zu 20 PS, und 
wird bei einer tatsiichlichen Beanspru- 
chung von 10 000 cbm Gas i. d. Stunde 
der gewahrleistete Kraftverbrauch von 
42 PS weit unterschritten.

W ie aus obiger Zusammenstellung der 
Ergebnisse zu ersehen, sind auch die
Garantiezahlen beziiglich der Staubab- 
scheidung, der Gastemperaturen und der
Temperatur sowie des V erbrauches des
Kiihlwassers eingehalten worden. Zur 
Speisung des Wasserbehiilters dient eine 
direkt mit einem Motor von 60 PS Lei
stung gekuppelte Zentrifugalpumpe, fiir 
die eine Yolle Reserve Yorhanden ist.
Die Pumpen haben ihren A ufstellungsort 
mit den fiir die Kolben- und Zylinder- 
kiihlung der Maschinen erforderliclien 
Zentrifugalpumpen und dem AnlaBkom- 
pressor nalie der Gasreinigungsanlage in 
einem besonderen Pumpenliaus erhalten.

W ie eingangs erwfthnt, ist eine Ver- 
grofierung der Anlage zwecks Reinigung 
der Gase fiir die W inderhitzer und Kessel 
yorgesehen, die ihren Platz an dem in 
dem Lageplan bezeichneten Teil erhalten 
wird. Nach dem Ausbau der Hochofen- 
anlage werden die Gase durch Trocken- 
Staubsammler, die ihren Aufstellungsort 
bei den Hochofen erhalten, geleitet, 

setzen hier den groBten Teil des mitgerissenen 
Staubes ab und gelangen durch eine neue 
Rohgasleitung zur Reinigungsanlage, um Yon 
hier durch die vorhandene Gasleitung ais
gereinigtes Gas den Winderhitzern und Kes
seln zugefuhrt zu werden, wie durch die 
punktierte Pfeilrichtung angedeutet. Natur- 
gemitB ist es nicht erforderlich, das fiir diese 
Zwecke benotigte Gas in dem fiir Mascliinen- 
zwecke erwiinschten Reinheitsgrad zu beschaffen, 
es geniigt eine Reinigung bis auf 0,2 bis
0,3 g/cbin.

bequem durch Treppen und Biilmen zugilnglich, 
die Gasleitungen besitzen in geniigender Anzahl 
E.\plosions- und Reinigungsklappen, die durch 
ober- und unterhalb der Leitung befindliche 
Biilmen bedient werden konnen.

Nach mehrmonatigem Betrieb der Anlage 
wurden die erforderliclien Garantieversuche vor-

Abbildung G. Trockenfiiter, 
ausgefuhrt von Louis Schwarz & Co., A. G. in Dortmund.

genommen, welche bei einer Lufttemperatur von 
22 » C folgende Ergebnisse zeigten:
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Staatsbiirger sowie Korporationen, Stiftungen, 
Aktiengesellscliaften und Gesellschaften m. b. H., 
welclie v o l l i g  n o r w e g i s c h e  V e r w a l t u n g  mit 
dem S i t  z i n  N o r  w e g e n  haben, das R e c h t  
zur S c h u r f u n g ,  A n m e l d u n g  und Mu tun g 
erwerben. Auch das Eigentums- oder Gebrauchs- 
recht auf mutbare Anweisungen oder Gruben 
kann ohne konigliche Genehmigung nur von 
obengenannten pliysischen oder juristischen Per- 
sonen erworben werden. Gleichgiiltig ist es, 
ob die Mutungen oder Gruben sich auf eigenem 
Grund und Boden befinden oder nicht.

Einen eigentlichen und regelinilBigen B e r g -  
we r k s b e t r i e b  auf mutbare Metalle und Erze 
konnen dagegen ohne konigliche Genehmigung 
nur der Staat oder norwegische Kommunen er- 
offnen. Beabsichtigen physische Person en und 
Korporationen, Stiftungen, Aktiengesellscliaften 
und Gesellschaften m. b. H. den Erwerb und Be
trieb mutbarer Anweisungen oder Gruben, so 
kann denselben vom Konige die Genehmigung 
dazu erteilt werden, falls „allgemeine Riicksich- 
ten^ nicht dagegen sprechen und nachstehende 
Bedingungen erfullt werden.

Bei der Erteilung der Konzession soli ais 
Regel gefordert werden, daB die V e r w a l t u n g  
der G e s e l l s c h a f t  iliren Sitz in Norwegen hat 
und ganz oder doch mindestens teilweise aus 
norwegischen Staatsbiirgern besteht. Ferner kann 
die Bedingung gestellt werden, daB die Betei- 
ligung norwegischen Kapitales an dem Unter- 
nehmen in gewissem Umfange zugelasscn wird. 
Einer Gesellschaft, welche die Konzession zur 
Aufnahme eines Bergwerksbctriebes nachsucht, 
konnen auch Bedingungen gestellt werden, die 
verhindern sollen, daB eine Mehrheit der Aktien 
oder Anteile der Gesellschaft von jetnand er
worben wird, der bereits ein Bergwerk in Nor
wegen betreibt oder mit Aktien mehrheit an einer 
anderen Gesellschaft, die in Norwegen einen 
Bergwerksbetrieb unterha.lt, beteiligt ist. Einer 
Zentralisierung von Bergw^erksbesitz w ill man 
damit also entgegenwirken. Allerdings ist diese 
Vorschrift keine zwingende und m ufi nicht in 
alle Konzessionsertcilungen aufgenommen wer
den; ihre Bedeutung wird mithin von der An- 
zalil und Art der Anwendung in den zukiinfti- 
gen Konzessionen abhangen. Anderseits triflft 
aber auch ein spaterer Abschnitt dieses Para- 
graphen die Bestimmung, daB fiir eine weitere 
Ijebertragung von Anweisungen oder Gruben, 
gleichgiiltig ob der Erwerber eine norwegische 
Kommune oder ein norwegischer Staatsbiirger ist, 
stets die konigliche Genehmigung erforderlich ist. 
An die Genehmigung, die nur erteilt;,werden kann, 
falls „allgemeinen Interessen kein Scliade daraus 
erwachst“, konnen die erwilhnten erschwerenden 
Bedingungen gekniipft werden, so daB auch alterer 
Bergwerksbesitz noch unter die neuen Konzes- 
sionsbedingungen eventuell gezwungen wird.

X I .m

Fiir die vorbereitenden Arbeiten zur Er- 
offnung eines Bergwerksbetriebes wird eine Frist 
festgesetzt und der Betrieb selbst hat in sacli- 
gemaBer W eise in Uebereinstiminung mit den 
zu jeder Zeit geltenden gesetzliclicn Bestim- 
mungen zu erfolgen. Glaubt nun die zustandige 
Vervvalt.ung3behbrde, das sogenannte Departe- 
ment, daB der Betrieb nicht „sachgem!ifl“ vor 
sich geht oder in wesentlichem Grade vom berg- 
inannisclien Betrieb abweiclit, so kann das De- 
partement, nach erfolgloser Yorstellung bei dem 
Leiter der Grube, die Anordnung treften, daB 
der Bergwerksbesitzer innerlialb vier Monaten 
„einen bestimmten, den zukiinftigeń Betrieb zeit- 
lich umfassenden Plan vorlegt“. Abwęichungen 
von diesem, vom Departement zu genehmigen- 
den Plan miissen von letzterem wieder beson
ders erlaubt werden. In Streitfallen, ob der 
Betrieb bergmannisch und mit dem genehmigten 
Betriebsplan libereinstimmend ist, kann eine „ge- 
setzliche Begut.achtung" entscheiden.

Von groBer Bedeutung kann die Vorsclirift 
des § 5,4 werden. Diese sagt, dafi bei der An
lage und dem Betriebe des Bergwerkes so weit 
wie moglich nur A r b e i t e r  und B e a m t e  zu 
verwenden sind, die das n o r wre g i s c h e  H e i 
ma  t s - o d e r  S t a a t s  b ii r g e r  r e c h t  besitzen. 
Sprechen offentliche Riicksichten nicht dagegen, 
so kann die Anstellung fremder Arbeiter auch 
gestattet werden, falls sie im letztvrerfiossenen 
Jahre in Norwegen festen Aufenthalt gehabt 
haben. In gleicher W eise sucht das Gesetz 
speziflscli norwegische Interessen dadurch zu for
dem, daB es die Bestimmung der B e n u t z u n g  
n o r w e g i s c h e n  M a t e r i a l o s  und der In- 
anspruchnahme norwegischer Versicherungsan- 
stalten vorschreibt. Zum mindesten wird ver- 
langt, daB den n o r w e g i s c h e n  B e w e r b e r n  im 
K o n k u r r e n z f a l l e  ein g e  w i s  s e r  V o r z u g  
eingeraumt wird. Die naheren Bedingungen iiber 
die Bevorzugung norwegischer Interessen und die 
Anwendung vorgenannter Bestimmungen mussen 
in die Konzession mit aufgenommen werden; es 
konnen also Unternehmungen von Auslandern oder 
unliebsamen Antragstellern durch derartige scliarfe 
Bestimmungen direkt unmoglich gemacht werden.

Das sogenannte T r u c k s y s t e m  ist yerboten; 
denn der § 5,5 gestattet nicht, die Arbeiter zu 
yerpflichten, an Stelle von Geld Waren ais Gegen- 
leistung anzunehmen ; ebensowenig kann den Ar
beitern eine Vcrpfliclitung beziiglieh des Ein- 
kaufes von Waren (ausgenommen Sprengstoffe, 
W erkzeuge und andere Arbeitsmaterialien) auf- 
erlegt werden. Der Ertrag einer vom Werke 
fiir die Arbeiter errichteten Konsumanstalt muB 
zu wohltatigen Zwecken fiir die Arbeiter ver- 
wendet werden.

Nicht nur kann es unter Umstanden dem 
Konzessionar zur. Pflicht gemacht werden, den 
Arbeitern „hausliche Raume“, sondern ihnen auch

57
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Grund und Boden zu V e r s a w m l u n g s l o k a l e n ,  
zu Lokalitaten fur kooperative oder eine andere 
Handelswirtschaft und dergl. unter angemessenen 
Bedingungen zu uberlassen. Es fehlt nur nocli, 
daB der Arbeitgebe.r gezwungen wird, seinen 
Arbeitern iix und fertige Gewerkschaftshauser 
hinzusetzen!

Fiir den auf den Inlandsabsatz angewiesenen 
Bergbau kann die Bestimmung auBerst verhang- 
nisvoll werden, nacb der der IConzessionar oline 
Genehmigung der zustandigen Verwaltungsbe- 
horde (Departement) kein Uebereinkommen tref- 
fen kann, womit „ e i n e  k i i n s t l i c h e  E r l i o -  
h u n g H der Preise von Bergwerksprodukten in 
Norwegen bezweckt wird.

W ic wir bisher sahen, lauft die Tendenz 
des ganzen Gesetzes darauf hinaus, den Kom- 
munen und vor allem dem Staate den groBt- 
moglichen Anteil an der Ausbeutung der Boden- 
schatze zu sichern. In ausgepragtester Form 
zeigen sich diese Bestrebungen in § 5,8. Hier 
ist festgesetzt, daB die K o n z e s s i o n  nur fiir  
e i n e n  b e s t i m m t e n  Z e i t r a u m  b i s  z u 80 
J a h r e n ,  von der Genehmigung derselben an 
gerechnet, erteilt wird. Nach Ablauf dieser 
Konzessionszeit fallt das Bergwerk mit den dazu- 
geliorigen Grundstiicken und Gerechtsamen inner- 
lialb des Konzessionsgebietes, den zu den Gruben 
gehorigen Grubenmascliinen mit Gebauden sowie 
allen W agen auf dem Konzessionsgebiet mit 
vollem Eigentumsrecht ol ine E n t s c h a d i g u n g  
dem Staate zu. Die iibrigen zum Bergwerks- 
betrieb benutzten maschinellen wie baulichen 
Anlagen kann der Staat nach erfolgter Ab- 
schatzung ubernehmen oder ihre Entfernung 
innerhalb einer bestimmten Frist anordnen.

Um aber vor Ablauf der Konzessionszeit 
schon besonderen Nutzen aus dem heimischen 
Bergbau ziehen zu konnen, ist der Kijnig be
rechtigt, in die Konzession eine P r o d u k t i o n s -  
a b g a b e ,  fiir die Tonne bis zu 3 °/o des W ertes 
des fiir den Hiittenbetrieb oder Export liefer- 
fertigen Erzes, einzusclilieBen. Die Abgabe kann 
fiir Zeitrttume von zehn Jahren festgesetzt wer
den; ihre Hijlie muB in der Konzession fest- 
gelegt sein. Die jahrliche Summę der Abgabe 
wird vom Departement auf Grund eines vom 
KonzeSsionar zu fiihrenden Buches berechnet, 
worin fortlaufend die A r t  und Me ng e  der ge- 
forderten, geschiedenen und vorbereiteten Mine- 
ralien aufzufiihren ist (§ 6). . Findet eine Ver- 
edelung des Erzes in Norwegen statt, so kann 
der Kijnig fiir eine gewisse Zeit auf die Pro- 
duktionsabgabe verzichten. Der E x p o r t  nor- 
wegischer Erze wiirde also unter allen Umstiin- 
den diese Abgabe zu tragen haben.

Aus diesem nahezu endlosen § 5 interessiert 
noćh, dafi die Konzession nur erteilt werden 
kann, wenn altere Hypotheken, Servitute von 
wesentlicher Bedeutung usw. abgelost worden

sind oder dereń Prioritac zugunsten der durch 
die Konzession eingegangenen Verpflichtungen 
zediert wurde.

Alle Konzessionsgesuche miissen einer B e r g -  
k o m m i s s i o n  unterbreitet werden, die auch iiber 
samtliche vom Departement ihr vorgelegten Berg- 
fragen Gutachten zu erstatten hat.

Dies E n t e i g n u n g s r e c h t  fiir Bergwerke 
bleibt nach wie vor bestehen.

Fiir Uebertretung der Gesetzesbestiuimungen 
konnen einmalige und kontinuierliche G e 1 d - 
s t r a f  en  oder auch Gefangnisstrafen verhangt 
werden.

Die von dem jetzt gesturzten radikalen ili-  
nisterium durchgesetzte Tendenz der besonderen 
Begunstigung des norwegischen Staates und nor- 
wegischer Kommunen selbst vor norwegischen 
Staatsbiirgern hat gliicklicherweise noch eine 
Milderung erfahren, durcli welche Auslander oder 
auslandische Gesellscliaften norwegischen Staats- 
biirgern auf Zeit wenigstens gleichgestellt wer
den konnen. Es bestimmt namlich § 9, daB 
jedem, der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes den 
Berggesetzen unterliegende Anweiiungen oder 
Gruben erworben hat oder solche spater mit 
Genehmigung erwirbt, fiir e i ne  b e s t i m m t e  Ze i t  
dieselben Rechte wie norwegischen Staatsbiirgern 
zur Schiirfung, Anmeldung und Mutung oder zur 
anderweiten Erwerbung nutzbarer Anweisungen 
oder Gruben erteilt werden konnen. Auch fiir 
den Beginn eines regelmaBigen Bergwerksbetrie- 
bes g ilt diese Gleichstellung. Ist der urspriing- 
liche Erwerb einer bestehenden Anweisung oder 
Grube auf Grund einer Genehmigung erfolgt, 
in der besondere Bedingungen festgesetzt sind, 
so sollen diese Bedingungen auch fur spatere 
Erwerbungen Geltung behalten.

Es besteht mithin die M oglichkeit, die 
fremdenfeindlichen Seiten des Gesetzes abzu- 
schwachen, wenn auch der, die Kommunen be- 
giinstigende, sozialistische Geist nicht beseitigt 
werden kann. Doch darf der Auslander die 
begriindete Hofinung liegen, daB die Anwen- 
dung des Gesetzes sich in der nachsten Zu- 
kunft wenigstens, natiirlich innerhalb der vor- 
liegenden Bestimmungen, verhaltnismaBig loyal 
gestalten w ird; denn zu dem obenerwahnten 
Sturze des radikalen Ministeriums, das dieses 
Gesetz durchdriickte, trug wesentlich die Er- 
kenntnis bei. daB die geradezu sozialistische 
Politik, \yie sie auch das von uns bqsprocliene 
Gesetz deutlich erkennen laBt, fur Norwegens 
Wohlfahrt und Gedeihen von auBerordentlich 
verderblicher Wirkung werden wiirde. Klar er- 
kannte man, daB das kapitalarmę Norwegen 
garnicht in der Lage sein wiirde, z. B. die dem 
Staat und den Kommunen alles reservierende 
Bergpolitik durchzufuhren. Immer nacbdriick- 
licher wurde darum die Forderung erhoben, zur 
Hebung der norwegischen Industrie und zur
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Ausbeutung seiner Bodenschatze fremdlundisches 
Kapitał mehr ais bisher lieranzuziehen. Unter 
dem Umschwung der offentlichen Meinung darf 
man deshalb heute lioffen, daB dem Ausliinder

bei dem Erwerb wie der Ausbeutung einer Berg- 
werkskonzession hinfort keine bedeutend groBeren 
Schwierigkeiten gemacht werden, ais dem nor- 
wegischen Staatsbiirger.

Der gegenwartige Stand und die Zukunft der Eisenindustrie 
im Departement du N ord (Frankreich).

nter diesem Titel veroffentlichte Professor 
P. A n g l ć s  d ’Aur i a c ,  Subdirektor des 

„Institut Industriel du Nord de la France" eine 
eingehende, interessante Studie, der wir folgende 
Einzelheiten entnehmeu:

Von den beiden grofien Imlustriezentren 
Frankreichs steht der Norden beziiglicli der 
Roheisenerzeugung w eit hinter dem Departement 
Meurthe-et-Moselle zuriick, nimmt jedoch, was 
die Fertigerzeugnisse betrifft, die erste Stelle ein.

Welche Bedeutung der Norden fiir die Ge- 
samtindustrie Frankreichs im Laufe der Jahre 
gewonnen hat, erhellt am besten aus folgenden 
Zalilen. Im .Tahre 1908 wurden erzeugt:

an t

R oh eisen ........................................................  355 000
SchweiBeisen (Fortigerzeuguisse) . . . 241000
FluBeigen (R ohblocke)..............................  550 000
(FluBeison-Fertigerzeugnisse: Schienen,

Bandagen, Handelsstahlsorten, Bleche,
Platten, Schmiede- und StahlguBstucke) 461 000 

Dazu kommen noch fur Halbzeug . . .  49 000

Der V er br a uch belief sich auf 450 0 0 0 1 Koks 
und 700 000 t Kohlen. Beschaftigt waren im 
ganzen 18 900 Arbeiter.

R o h e i s e n e r z e u g u n g .  Gegen war tig erblasen 
fiinf Hiittenwerke Roheisen mit zusammen 13 Hoch- 
ofen, von denen im verflossenen Jahre zwei 
auBer Betrieb waren. Der Anteil des Nordens 
an der Gesamterzeugung Frankreichs an Roh
eisen ist von 9,2 °/o ira Jahre 1905 auf 10,4 o/o 
im Jahre 1908 gestiegen. Diese Steigerung wird 
noch zunehmen, wenn die neuen groBen Hoch- 
ofen der „Sociśtć des Forges et Acieries du 
Nord et de l’E st“ zu T r ith -S t-L eg e r  sowie 
die der „Societe des Usines de l’Esperance“ zu 
Louvroil in Betrieb genominen sind. Die wicli- 
tigste Stelle unter den Roheisensorten nimmt 
das Thomasroheisen ein. Die Erzeugung belief 
sich im Jahre 1908 auf 229 300 t ,  wahrend 
120 200 t Puddelrobeisen und Hamatit, dagegen 
nur 5500 t Giefiereiroheisen erblasen Wurden.

Die der „ S o c i e t ć  des  H a u t s - F o u r n e a a ś ,  
F o r g e s ,  A c i e r i e s  e t  F o n d e r i e s  de D e n a i n  
et d ^ n z i n *  gehiirenden seclis Hoehofen zu 
Denain gehen alle auf Thomaseisen, desgleichen 
alle Oefen der „ S o c i e t e  d e s  F o r g e s  e t  
A c i e r i e s  du No r d  et  de l ’E s t “. Auch die

_* ,L ’Etat actuel et l’avenir de Tindustrie side- 
rurgique dans lo Departement du Nord“, Paris (VIe), 
U. Dunod et E. Pinat, 1909.

neuen Oefen der „ S o c i e t e  des  U s i n e s  de  
l ’E s p e r a n c e “ sollen alle Thomaseisen erzeugen.

Die zur Yerhuttung gelangenden E r z e  wer
den zum grofiten Teil aus Lothringen und aus 
der Normandie bezogen. Der Gesamt - Erz- 
verbrauch des Nordens belief sich im verflossenen 
Jahre auf 909 000 t; davon stammten 614 000 t, 
etwa 67 °/u, aus der Normandie und aus Loth
ringen, das den grofiten Anteil lieferte mit 35 
bis 40 °/o Eisen und 0,5 bis 0,7 °/o Phosphor. 
Aus dem Auslande wurden im ganzen etwa 
165 500 t Erze bezogen, und zwar: Hamatit 
aus Bilbao, phosphorhaltiger Magnetit aus Schwe- 
den, phosphorhaltiges oolithisches Erz aus Luxem- 
burg, Manganerze aus Indien, Brasilien und 
Griechenland. Aufierdem gelangten im Jahre 1908 
129 500 t. Puddel-, Martin- und Schweifisclilacke 
sowie brikettierte Kiesabbrande mit 52 °/o Eisen 
und weniger ais 1 °/o Schwefel zur Verwendung.

•JDas Ausbringen der Oefen schwankt bei 
Thomaseisen zwischen 32 und 34°/o, bei Puddel- 
Roheisen betragt es 31 bis 33 °/o, bei Hamatit 
belauft es sich auf 42°/o im Durchschnitt. Die 
Yerhuttung der kalkhaltigen Erze von Pienne 
(Bassin de Briey) in Verbindung mit den kiosel- 
saurereichen von Larclianp (Normandie) und 
Chavigny (Meurthe-et-Moselle) wird der „Societe 
du Nord et de l ’E st“ gestatten, ohne besonderen 
Kalkzusehlag zum Jloller auszukommen, bei 
einem Ausbringen vou 35 bis 37°/o.

Der G e s a m t - K o k s v e r b r a i i c h  der Hoch- 
ofenwerke des Nordens belief sich im Jahre 1908  
auf 430 000 t, entsprechend 1200 kg Koks auf 
die Tonne Roheisen. Man hofft jedoch, dafi 
dieser Durchschnitt nach Inbetriebsetzung der 
neuen Oefen sich auf 1000 kg f. d. t vermindern 
wird. Den Koks liefern die Gruben des Nordens 
selbst sowie die des Pas-de-Calais. Derselbe 
enthalt 13 bis 14 °/o Asche (auf den trockenen 
Koks berechnet), 0,8 bis 1 °/o Schwefel. Der 
W assergehalt schwankt zwischen 3 und 5°/o. 
Nur ausnahmsweise "wird Koks aus dem Auslande 
bezogen. Die Hiittenwerke von Denain besitzen 
ihre eigene Kokerei, die je nach Bedarf ganz 
oder teilweise in Betrieb genommen wird.

Vom technischen Standpunkte aus betrachtet 
sind die beiden neuen Oefen der Hiittenwerke 
zu Denain, Nr. 5 und Nr. 6, die im Juli 1906  
bezw. September 1907 angeblasen wurden, be
sonders hervorzuheben. Sie sind mit allen neu-



452 Stahl und Eisen. E isenindustrie im D&partement du N ord. 30. Jahrg. Nr. 11.

zeitlichen Einrichtungen verselien und erzeugen 
je 180 bis 200 t Roheisen in 24 Stunden. Die 
Oefen liefern ein verhaltnismafiig heiBes Eisen 
mit einem Gehalte von 0,6 bis 0,7 °/o Silizium,
1,5 bis 1,7 °/o Mangan, 3,4 bis 3,8 °/o Kohlen
stoff, 1,8 °/o Phosphor und 0,05 bis 0 ,06 °/o 
Schwefel.

Der Geblasewind wird von zwei gleichen 
Verbund-Dampfgeblasen geliefert, die von der 
Firma Ehrhardt & Sehmer in Schleifmiihle ge- 
baut wurden.

Zu den beiden Oefen gehoren neun Cowper- 
apparate, yon denen sich einer immer in Re- 
serve oder Reparatur befindet bezw. gereinigt 
wird. Jeder Ofen arbeitet somit mit vier Wind- 
erhitzern; von diesen gehen drei auf Gas und 
einer auf Wind. Da das Gas erst nach ein- 
gehender Reinigung zu den Winderhitzern geht, 
so ist jithrlich nur einmal eine Reinigung der- 
selben erforderlich, und diese ist in 48 Stunden 
erledigt.

Vor Eintritt in den Ofen selbst geht der 
crhitzte Wind noch dureh einen Temperatur- 
ausgleicher (fiir jeden Ofen einen); hierdurch 
wird erreicht, daB der Temperaturabfall lioch- 
stens 2 5° C betragt. Wahrend der Geblasewind 
an den Formen eine Temperatur von rd. 8 0 0 0 C 
besitzt, yerlassen die Abgase den Ofen mit 
weniger ais 100°  C. Das Reinigen der Abgase 
erfolgt sowohl in Trockenreinigern ais auch in 
Wascliern und Ventilatoren, wird aber, da kein 
Gas direkt zu Kraftzwecken benutzt wird, nur 
bis auf 0,5 g f. d. cbm getrieben.

35 o/o der gesamten Abgase ilienen zur Er- 
hitzung der Gowperapparate. Der Rest wird 
zur Datnpferzeugung yerwendet.

Das im Bau befindliche Hochofenwerk der 
„Sociśtó des Forges et Acieries du Nord et 
de l’E st“ zu Valenciennes soli aus fiinf Hoch
ofen von 26 m Hohe und 500 cbm Rauminhalt 
bestehen; jeder Ofen soli 180 bis 200 t Thomas
roheisen in 24 Stunden liefern bei einem Yer- 
braucli von 1000 kg Koks f. d. t.

Zu den bereits im Bau befindlichen drei Oefen 
gehoren zw olf Cowperapparate. Die fast fertig- 
gestellten Gasreinigungsanlagen werden in der 
Lage sein, 180 000 cbm stiindlich zu reinigen 
(auf 0,5 g f. d. cbm). Das zu Kraftzwecken direkt 
zur Verwendung kommende Gas (rd. 40 000 cbm 
i. d. Stde. entspr. etwa 13 300 PS) wird in 
Theisenschen Gasreinigern auf weniger ais 0 ,02  g  
f. d. cbm gebracht.

Der Geblasewind wird zunachst yon einem 
Verbundgeblase der „Societe Cockerill“ zuSeraing  
geliefert. Insgesamt gelangen fiinf 1000 PS zwei- 
zylindrige, doppeltwirkende Yiertakt-Gasgeblase 
zur Aufstellung, die nach volliger Inbetrieb- 
nahme der Oefen den Geblasewind allein liefern 
werden, und von denen jedes bei 60Umdrehungen
i. d. Min. in der Umdrehung 14,3 cbm Gas ansaugen

und auf einen Druck von 45 cm Quecksilber- 
silule bringen wird.

Die Dainpfkesselanlage umfaBt zw olf Rohren- 
kessel yon je 220 qm Heizflache, die mit Eco- 
nomisern und Ueberhitzern ausgeriistet sind und 
sowohl mit Gas ais auch mit Kohlen geheizt 
werden konnen.

Die Hochofen erhalten schrage Gichtaufziige, 
System Stahler, mit automatischer Entladung, 
sowie doppelte Gichtverschlusse. Die groBen, 
aus Beton hergestellten Erzvorratsbehalter haben 
ein Fassungsvermogen yon 20 000 t.

Auch dio Societe des Usines de 1’Esperance 
beabsicht.igt, ihre Hochofenanlagen um vier neue 
Oefen von 150 bis 175 t zu erweitern. Gleich- 
zeitig werden ein neues Thomaswerk und eine 
neue Blocksi rafie gebaut. Nach Fertigstellung
und Inbetriebnahme der gesamten Neuanlagen 
wird sich die jahrliche Stahle)-zeugung auf
200 000 t belaufen.

Beziiglich der S c h w e i B e i s e n d a r s t e l -  
l u n g  nimmt der Norden die erste Stellung in 
Frankreich ein. Dio Erzeugung des Departements 
betrug im Jahre 1908 44 °/o der Gesamterzeugung 
Frankreichs und belief sich auf 241 300 t. Ins- 
gesamt verfiigen die Werke iibor 152 Puddel- 
ofen (96 in Betrieb) und 117 Schweifiofen (83 
in Betrieb). W as die Herstellung von Fertig- 
erzeugnissen (Handelseisen und Bleche) betriift, 
so steht die „ S o c i e t e  de la P r o y i d e n c e 11 mit 
51 500 t im Jahre 1908 an erster Stelle, dann 
folgt die „ S o c i e t e  de l ’E s p e r a n c e “ mit
47 700 t (1908 20 Puddelofen in Betrieb).

Erzeugt werden alle Sorten von ScliweiB- 
eisen, vom gewolmlichen schwefel- und phosphor- 
reichen bis zum besten mit 0 ,02 °/o S und 0,04 °/o P. 
Es stelien sowohl einfache Puddelofen mit 250 kg 
Einsatz, wie auch Doppelofen mit 500 bis 600 kg 
Einsatz, in einigen Werken auch Lemut-Oefen 
mit mechanischer Puddelvorriehtung in Betrieb. 
Qualitatsmaterial wird jedoch nur in den erst- 
genannten hergestellt. Trotz der hohen Lohne 
wird es jedoch von Tag zu Tag schwieriger, 
fiir den Puddelbetrieb geeignete Leute zu finden, 
da die jiingeren Arbeiter lieber ins Walzwerk 
oder in die mechanischen W erkstatten gehen, und 
so geht, zumal bei der stark steigenden FluB- 
eisenerzeugung, der Puddelbetrieb standig zuriick.

Wahrend yon der Gesamt-SchweiBeisenerzeu- 
gung Frankreichs etwa 50 °/o durcli Paketieren 
yon Alteisen usw. hergestellt werden (im Jahre 
1907 von 5 8 0 0 0 0  t 2 8 4 4 0 0  t), erzeugt der 

Norden nur etwa ein Drittel seines SehweiB- 
eisens auf diese W eise. W as das Puddeleisen 
betrifft, so diirfte dessen Erzeugung, zumal sich 
der Preis fiir die Tonne, je nach dem Profil, 
um 5 bis 20 Fr. hoher stellt ais bei FluBeisen, 
lediglicji von der Nachfragc abhangen. Dazu 
kommen noch die wesentlich besseren Eigen- 
schaften des FluBeisens gegeniiber dem Puddel-
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eisen, die eine Verwendung des letzteren noch 
immer weiter zuriickdrangen.

Die F l u B e i s e n e r z e u g u n g  des Departe- 
ments du Nord stellte sich im Jahre 1908 auf 
insgesamt 549 750 t, die sich auf die einzelnen 
Yerfahren wie folgt verteilen:

Uoliblocko
t

Formgufl
t

Ins-
gesatnt

t

Be?8omervcrfahren . . 
ThomnsYerfahren . . . 
Martinverfaliren . . . 
Tiegelscbmelzverfahren

260 700 
206 500 

50

16 900 

5 600

16 900 
2G0 700 
272 100 

50
Insgesamt 527 250; 22 500 549 750

Unter den FluBeisen erzeugenden Werken 
hat die „Socióte de Denain et Anzin “ mit 
287 700 t (Thomas- und Martineisen sowie Stahl- 
formguB) die hochste Produktion; es folgen die 
„Societó du Nord et de l ’E st“ mit 1 0 1 2 0 0  t 
(Thomas- und Martineisen), die „Societó de la 
Providence“ mit 38 900 t (Martin) und die 
„Societó d’Escaut et Meuse“ mit 32 360 t 
(Martin).

Was die Herstellung von Fertigerzeugnissen 
betrifft, dereń Verteilung auf die einzelnen Arten 
und Yerfahren aus nachfolgender Zalilentafel 
liervorgeht, so ist zu erwithnen, dafi die W alz- 
werke von Tilleul zu Mauheuge und von St-Marcel 
zu Hautmont ihre Rohblocke von Homócourt be- 
zielien (66 600 t im Jahre 1908). Auch einige 
amlere Werke beziehen einen Teil der zu ver- 
walzenden Rohblocke von Hiitten auBerhalb des 
Bezirks (13 600 t im Jahre 1908).

Zalilentafel 1.

• 1 1

Schienen ' T,ho"'! l s .....................
1 .Martin..........................

Eadicoifen, Martin . .
( Thomas................

llaiulelseisen Martin .
( T i e g e l ................

Blecho und Platten /  J ll0'V<la • • \  Martin . . 
Sehmiedestucke, Martin . .
StahlformguU { IA5rCS81um ur .............\  Martin . . . . .

44 200 
2 100 

10 400 
176 700 
34 300 

40 
39 000 

117 800 
14 100 
16 900 
5 600

|  46 300 
10 400 

J211 040

1156 800 
14 100 

J 22 500

461 140

Dazu komir.t noch das zu anderweitiger 
M eiterrerarbeitung an yerschiedene W erke ge- 
lieferte Halbzeug:

t t

Rolibtócke (  . . . . . .
\ 3 la r t in ......................

Vorgeblocktes Ma- /  Thomas . . 
terial usw.  ̂ Martin. . .

1 100
14 400 
18 100
15 300

|  15 500 

|  33 400
■ ■

*——■— .....
49 900

Wahrend Schienen nur von der „Societó de 
Denain et Anzin" (26 800 im Jahre 1908) und

der Socióte du Nord et de l ’Est (19 500 t im 
Jahre 1908) ,  Radreifen ausschliefilich von 
letzterer geliefert werden, sind an der Her
stellung der anderen in Zalilentafel 1 aufge- 
liihrten Posten eine Reilie von Werken be
teiligt. Die Erzeugung von geschweifiten und 
nahtlosen Rohren belief sich im Departement 
du Nord im Jahre 1 908 auf mehr ais 50 000 t.

Den Hauptanteil an der Flufieisenerzeugung 
Frankreichs haben die T li o ni a s w e r k e mit 
1 636 500 t im Jahre 1908.  Daran ist der 
Norden mit 260 700 t oder 15,9 °/o beteiligt.

Das grofite Thomasstahlwerk besitzt die 
„Soc.ióte de Denain et Anzin“ zu Denain. 
Dasselbe ist seit 1900 in Betrieb, es arbeitet 
mit vier nebeneinander angeordneten Birnen 
von 15 t (netto). Die GieBhalle bildet die 
Verlilngerung des Konvertergeb,'ludes. Zwei 
ungelieizte, mit Magnesit ausgekleidete 150 t- 
Mischer dienen zur Aufnahme des Roheisens. 
AuBerdem sind zwei Kupolofen ron 15 bis 20 t 
stundlicher Leistung yorhanden, um das an 
Sonn- und Festtagen erblasene Roheisen umzu- 
schmelzen.

Zum Uinschmelzen des Spiegeleisens sind 
zwei weitere Kupolofen yorhanden, auBerdem 
ein Ofen zum Vorwilrmen des Ferromangans. 
Zum GieBen der Blocke dient ein Datnpfgiefi- 
wagen mit hydraulischer Steuerung der Pfannen, 
der sieli auf einem parallel zur Konyerterreihe 
liegendon und sich durch die ganze Konrerter- 
und GieBhalle hinziehenden Gleise yerfahren 
liiBt, auf dessen beiden Seiten sich die GieB- 
gruben befinden. Yon zwei elektrischen Lauf- 
kranen besorgt der eine das Abstreifen der 
Blockformen, der andere den Transport der 
Blocke zu den Bloekwagen, die zum Walzwerk 
faliren. Die in einem besonderen Gebilude 
untergebraclite Geblasemaschine, eine liegende 
Verbuiidmaschine, maeht 45 Umdrehungen i. d. 
Min., und saugt i. d. Umdreliung 14.5 cbm Luft 
an, die bis auf 3 at yerdichtet werden konnen 
(im Dnrchschnitt 1,5 bis 2,25 at). Es konnen 
in 14 Stunden 50 Cliargen (750 t) erblasen 
werden. Der dem Mischer entnoinmene Einsatz 
enthalt im Durclischnitt 0,5 bis 0 .55 °/o Silizium,
1,5 bis 1,6 °/o Mangan, 1,7 bis 1,8 °/o Phosphor,
0,03 bis 0 ,04  °/o Schwefel. Der Abbrand der 
Mischer betragt 1,25 bis l,30°/o .

Das in Betrieb befindliche Thomasstahlwerk 
der „Socióte des Forges et Aeióries du Nord et 
de l’E st“ wurde schon in den Jahren 1881 und 
1882 erbaut. Es umfaBt zwei 12 bis 1.3 t- 
Konrerter und arbeitet mit Roheisen der Hoch
ofen von Jaryille (Jleurtlie-et-Moselle). Das 
Umschinelzen erfolgt in drei Kupolofen von 
;i0 t stundlicher Leistung. Die Oefen sind der 
Reihe nach je eine Woche in Betrieb. Infolge 
der giinstigen Bodenrerhaltnisse werden Boh- 
eisen, Koks und Kalk unmittelhar in W agen
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auf die Gichtbiihne der Oefen gefahren. Ein sorg- 
faltiges Sortieren des vom Hocliofen ankommen- 
den Roheisens ermoglicht eine genaue Gattierung 
und die Erzielung sich moglichst gleichbleibenden 
Einsatzes fiir die Konvert.er mit 0 , 35% Silizium 
und etwa 1,2 °/o Mangan. Die Anordnung des 
Stahlwerkes entspricht den alten amerikanischen 
Bessemer - Stahlwerksanlagen mit runder GieB- 
grube vor den Konvertern, zentralem GieBkran 
und drei Blockabstreifkranen.

Bei zwolfstiindiger Scliicht werden im ganzen 
24 bis 26 Chargen erblasen, entsprechend 300  
bis 310 t Stahl. Zur Herstellung von Tliomas- 
phosphatmehl ist eine Anlage von acht Kugel- 
miihlen in Betrieb, die in zwei Gruppen von 
einer 150pferdigen Dampfmaschine bezw. einem 
lOOpferdigen Elektromotor angetrieben werden. 
Die tilgliche Erzeugung an Thomasmehl be
tragt 70 bis 80 t mit 18 bis 20 °/o Phosphor- 
sSure (davon 96%  zitratloslicb).

Das neue Thomasstahlwerk der „Societe du 
Nord et de l ’E st“, das in Verbindung mit dem 
bereits oben beschriebenen Hochofenwerk er- 
richtet wird, soli vier 20 t-Konverter und zwei 
geheizto Misclier von je 250 t Fassungsver- 
mogen erhalten. Das Roheisen wird durch den 
Laufkran zum Mischer und zu den Konyertern 
geschafft, wilhrend der Transport des fertigen 
Stahles durch GieBwagen erfolgt.

Diese groBziigig angelegte und mit allen 
modernen Einrichtungen ausgestattete Anlage 
wird mit den groBen Thomaswerken des De- 
partements Meurthe-et -Mosel l e  und denen in 
Deutschland stark in W ettbewerb tret.en.

Auch die „Socióte de l ’Esperance“ beab- 
sichtigt, neben ihrem Hochofenwerk ein neues 
Thomasstahlwerk mit drei 15 t-Konvertern so
wie eine Blockstrafle fiir Bliicke von 400 X  ^00 
mm und 2000 kg Gewicht nebst einigen Fertig- 
straBen zu errichten. Die Erzeugung des neuen 
Stahlwerkes wird vorerst 100 000 t und nacli 
volliger Inbetriebnahme des Hoehofenwerkes un
gefahr das Doppelte betragen.

Das B e s s e m e r v e r f a l i r e n  wird heute 
im Departement. du Nord fast nur noch zur Her- 
stellung von StahlformguB angewendet. Seine 
Bedeutung fiir die Herstellung von W alzgut, 
selbst Schienen, wird stetig  geringer. Der Ge- 
samtanteil des Bessemerverfahrens an der Stahl- 
erzeugung Frankreichs betriigt nicht mai mehr 
3 °/o und ist auf weniger* ais 100 000 t ge- 
sunken.

Yon den im Jahre 1908 im Departement 
du Nord erzeugten 16 9 0 0 1 StahlformguB aus dem 
sauren Konverter lieferte die „Socióte de Sambre- 
et-Meuse“ zu Jeumont 11 600 t, die „Compagnie 
Mśtallurgiąue lilloise“ zu Lesquin - lez - Lille 
4500 t und die „Sociśtó des Acieries de l ’Union“ 
zu Hautmont 800 t. In Gebrauch stehen kleine 
Konverter von 1 bis 3 t Fassungsverm6gen mit

seitlicher Windzufiilirung. Um ein zum Ver- 
blasen geeignetes Rohmaterial zu erhalten, wer
den Schrott, EinguBtrichter aus der GieBeroi 
sowie Bessemerroheisen und Fehlgiisse der Stahl- 
gieBerei in Kupolofen umgeschinolzen. Der 
StahlformguB findet stetig mehr Eingang in alle 
Industriezweige, und so werden heute bereits 
die mannigfachsten Stiicke daraus hergestellt.

Die M a r t i n s t a h l e r z e u g u n g  Frank
reichs verteilt.e sich im Jahre 1908 auf die ver- 
scłiiedenen Bezirke wie folgt:

D epartem en t t

N ord.....................................  260 500
L o i r e .................................  139 700
Sańne-et-I.ioiro . . . .  108800
Ardonnen............................. 78 200
Loire-Inferioure . . . .  59 800
.Meurtho-ct-ilosclle . . .  54 200
andero .................................  304 S00

Insgesamt 1 012 000

Aus dieser Zusaminenstellung geht die Be
deutung des Nordens fiir die Martinstahl
erzeugung Frankreichs deutlich herror; sie be- 
lief sich auf 26,3 °/o. Die Stahlwerke von 
Denain stellten allein 105 100 t Martinstahl 
im Jahre 1908 her (iiber 10 °/o der Gesamt- 
erzeugung Frankreichs). Es wird ausschlieBlich 
mit Schrotteinsatz bei Verwendung von 25 bis 
30 °/o Roheisen (im allgemeinen schwefel- und 
phosphorfreier Hamatit mit geringem Silizium- 
und etwas holi erem Mangaugehalt ais der 
GieBereibamatit) gearbeitet. Die meisten Oefen 
besitzen basische Zustellung. Die wenigen sauer 
zugestellten Oefen liefern Stahl fiir besondere 
Zwecke.

Besonderen W ert legt man beim basischen 
Yerfahren auf den Einsatz reiner Rohmaterialien, 
wodurch man den Gehalt an Schwefel und Phos- 
phor im Endprodukt sehr niedrig hillt. Diese 
yorsichtige Arbeitsweise hat nirgendwo dem Auf- 
schwung und der Entwicklung des Herdfrisch- 
verfahrens Hindernisse bereitet.

Die Abarten des Martinverfahrens (Talbot 
und Bertrand - Thiel) scheinen sich nicht einzu- 
fiihren. Was die Bauart der Oefen betrifft, so 
hat sich in den letzten Jahrzelinten ein gewisser 
allgemeiner und charakteristischer Typ ent- 
wickelt, in dem Streben naeh groGer Erzeugung 
bei yermiuderten Kosten.

Die neueren Oefen machen 4 bis 5, unter 
Umstiinden noch mehr . Chargen in 24 Stunden. 
Der Brennstoffverbrauch beliluft sich auf 300 
bis 220, sogar mitunter auf weniger ais 200 kg 
f. d. Tonne Ausbringen.

Die rostlosen Gaserzeuger mit zentraler 
Windzufiilirung, WasserabschluB und selbsttatiger 
Aschenentleerung scheinen sich allmalilich mehr 
einzufiihren; doch sind auch noch eine Reihe 
anderer in Betrieb. Der Winddruck betragt 
nur einige Zentimeter W'assersaule; Wasser- 
dampf wird nur sehr wenig mit ełngeblasen.
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I)as Gas besitzt durchsclmittlich 1300 bis 1500  
WE f. d. cbm.

Neben allen Sorten von Kohlenstoffstalilen 
zu W alz- unii Schmiede- sowie zu FormguB- 
zwecken stellt man im Departement du Nord 
auch in stetig wachsenden Mengen zahlreiche 
Sorten von Spezialstithlen hor.

Die W  a 1 z w e r k e im Departement du Nord 
erzeugen fast alle Arten von W alzgut. Die 
Gesamterzeugung im Jahre 1908 belief sich auf 
665 800 t und setzte sich wie folgt zusammen:

t
Schionon (FluBeiscn) . . . .  46 300
Rndroifcn (FluBeiscn) . . . 10 400
llandelsware (FluBeisen) . . 211 000 \

„ (SchwoiBoison) . 211 5 0 0 /
Bleche und groBe Platten aus

FluB eiscn.................................. 156 8001
Bleche und groBe Platten aus > 186 600

SchweiBeison............................  29 800 J
665 800

Mit dieser Erzeugung iibertrifft der Norden 
alle anderen Eisenindustriegebiete Frankreichs. 
Die Erzeugung im Departement Meurthe-et-Mo- 
selle belief sich im Jahre 1908 nur auf 605 700 t 
Walzgut. Die Gesamtproduktion an Fertiger- 
zeugnissen im Norden betrug 702 400 t gegen 
651 800 t im Bezirk Meurthe-et-Moselle.

Die urnfassendsten W alzwerksanlagen be- 
finden sich auf dem Hiittenwerk zu Denain. 
Sie bestehen aus einer groBen Umkehr-Block- 
und drei groBen Umkehr-FertigstraBen; ferner 
aus einer Umkehr-BlockstraBe fiir groBe Bleche 
und einem Lauthschen Trio fiir mittlere Bleche.

Die groBe BlockstraBe wird von einer 
6000 PS-Dampfmaschine angetrieben und kann 
800 t Blocke von 2,7 t mittlerem Gewicht in
12 Stunden vorblocken. Zum Antrieb der drei 
groBen FertigstraBen dienen zwei 7000 PS- 
Dampfmaschinen. Die grofie ProfilstraBe kann 
in 12stiindiger Schicht 700 t Profileisen bis zu
80 m Lange auswalzen. Auf der zweiten Fertig- 
straBe werden Vierkant- und Flacheisen sowie 
Platinen (700 t in 12 Stunden) hergestellt. Die 
Erzeugung der SchienenstraBe kann ebenfalls in
12 Stunden bis zu 700 t der verscliiedensten 
Profile betragen, die auf 90 m Lange ausge- 
walzt werden konnen.

Die groBe BlechstraBe wird ebenfalls von einer 
6000 PS-Dampfmaschine angetrieben. Zur Be- 
dienung der StraBe dienen zwei Siemensofen 
und ein Vertikalofen. Es kommen Brammen 
von 3,5 bis 6,5 t zum Verwalzen; im ganzen 
konnen in 12 Stunden 170 t Bleche ausgewalzt 
werden. Der Antrieb des Lauthschen Trios er
folgt durch eine 4000-PS-Verbunddampfmaschinc 
nut 85 Umdrehungen i. d. Min. Auf diesem 
Blechtrio konnen in 12 Stunden 120 t Bleche 
aus 1,2- bis 3,5-t-Brammen hergestellt werden.

Die „Societe d’Escaut et Meuae“ zu Anzin 
erzeugt hauptsachlich geschweifite und nahtlose

Rohre aus Eisen und Stahl; ferner Rohre mit 
groBem Durchmesser, Behalter und andere ge- 
schweiBte Gegenstande. Die Stahl- und W alz
werksanlagen der Gesellschaft wurden vor etwa 
zwei Jahren durch den Neubau eines ferneren, 
mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehenen 
W alzwerkes erweitert, auf dem in 24 Stunden 
150 bis 160 t Martinblocke zu Blechen, Platten, 
Platinen und Rundeisen ausgewalzt werden.

Der Antrieb erfolgt durch eine Umkehr- 
mascliine von 10 000 PS Leistung mit 120 Um
drehungen i. d. Min., die einerseits direkt mit 
der BlechstraBe gekuppelt ist, anderseits eine 
Rundeisenstrafie antreibt, die auch zur Herstel
lung von Platten und Platinen dient. Die An- 
triebsmaschine arbeitet mit einem Dampfdruck 
von 12 at und kann der zu leistenden Arbeit 
entsprechend genau reguliert werden. Die 
vom Stahlwerk kommenden warmen Blocke wer
den in einen Tiefofen (System Siemens) einge
setzt ; ferner ist noch ein StoBofen von 14 m 
Lange zum Erhitzen der Blocke vorhanden.

Die BlechstraBe besitzt hydraulische Aus- 
balancierung der Oberwalze und elektrische An- 
stellvorrichtung. Durch besondere Vorrichtungen 
konnen jederzeit zwei Vertikalwalzen vor das 
Geriist geschaltet werden, wodurch die Blech
straBe zur UniversalstraBe umgewandelt wird. 
Auf diesem Geriist konnen Bleche bis zu 2,3 m 
Lange aus 5 t schweren Blocken ausgewalzt 
werden.

Die Rundeisenstrafie besteht aus einem Yor- 
und oinem Fertiggeriist. Beim Vorgeriist ist 
ebenfalls die Oberwalze hydraulisch ausbalanciert; 
auch die Anstellung erfolgt hydraulisch. Vor 
und liinter der StraBe befinden sich fahrbare 
Rollgange von 8 und 17 bezw. 25 m Lange;

Von den im Departement du Nord mit einem 
Stahlwerk in Verbindung stehenden S c h m i e d e n  
wurden im Jahre 1908 14100  t Schmiedestiicke 
erzeugt, und zwar
* in don Schmieden zu Douai 7 200 t (Achsen, Wollen,

Rader)
boi dor „Sociótó du Nord ot

do l’Est“ ...................... 6 900 t (Achsen)
14 100 t

Dazu kommen noch 10 400 t Radreifen der 
„Societe du Nord et de l ’E st“. Nicht einbe- 
griffen sind die Schmiedestiicke, die von solchen 
Werken hergestellt wurden, welche nicht ihr B,oh- 
material selbst erzeugen.

Die Schmiedewerkstatten zu Douai sind die 
bedeutendsten im Departement du N ord; sie sind 
mit allen modernen Einrichtungen zur Herstel
lung der verschiedenartigsten Schmiedestiicke 
bis zu 40 t Gewicht eingerichtet; unter anderem 
besitzen sie eine dampfhydraulische Presse von 
3000 t Druck (System Breuer, Schumacher), 
die allein 500 t wiegt, und dereń Bewegungen 
durcli einen einzigen Mechanismus gesteuert
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werden. AuBer einer Reihe von kleineren Ham
mera ist ein Dampfhammer von 10 t in Tatigkeit. 
In der Abtoilung zur Herstellung der Aclisen 
und Scluniedeblocke befihdet sich ebenfalls eine 
1000-t-Presse sowie eine 8-t-Stanze. Die Rader 
werden in einer besonderen Abteilting, die mit 
einem 30-t-Hammer und einem RUderwalzwerk 
ausgeriistet ist, liergeśtellt.

Die „Societe des Forges et Acićries du Nord 
et de l ’E st“ ist die einzige Geselischaft im Nor- 
den, die sich mit der Fabrikation von Radreifen 
befaBt. AuBerdem werden in ihren Schmieden 
Lokomotiv-, Tender- und Wagenachscn her- 
gestellt. —

Ueber die Z u k u n f t  der Eisenindustrie des 
Nordens ilufiert sich d’Auriac etwa folgender- 
maflen: Charakteristisch fiir den gegenwiirtigen 
Stand und die Zukunft der Eisenindustrie ist die 
gr oBe E n t w i c k 1 u n g  d e r T h o m a s w e r k e und mi t 
ihr die S t e i g e r u n g  der  R o h s t a h l e r z e u g u n g  
nach dem Thomasverfahren; ferner das Streben, 
im M a r t i n o f e n  S p e z i a l s t a h l s o r t e n  zu er- 
zeugen. Der erstere Umstand hat eine be- 
deutende Steigerung der Roheisenerzeugung zur 
Folgę gehabt. Im Gegensatz zum Departeinent 
Meurthe-et-  Moselle beruht dieseibe hier nicht 
auf dem Reich tum an Erzen, sondern an Brenn- 
material; dazu kommt noch, daB nicht nur die 
kalkreichen Erze des Briey-Bezirks, sondern auch 
die ąuarzreichen Erze aus der Normandie sowie 
Puddel- und SchweiBsclilacke zur Yerhiittung ge- 
langen, und ein besonderer Zuschlag an Kalk 
fast nicht erforderlich ist.

Was den Brennstoff betrifft, so kann man 
sich die Frage vorlegen, ob nicht eine S t e i - 
g e r u n g d e r  K o k s e r z e u g u n g  auf den Iliitten- 
werken eintreten wird, von der sich Verfasser 
groBe Vorteile verspricht. Beziiglicli des Be- 
zuges der Kohlen befindet sich das Norddeparte- 
ment in einer sehr giinstigeu Lage, denn es ist 
nicht nur auf die franzosische und belgische 
Kohle angewiesen, sondern kann unschwer seine 
Kohlen aus England, Deutschland und den Nieder- 
landen beziehen. Doch verkennt Verfasser durch
aus nicht die Gefahr, welche darin liegt, den

Gesamtbetrieb eines Hiittenwerkes von den Ab- 
gasen der Hochofen oder Koksofen abhilngig zu 
machen. Zweifellos befinden sich in Frankreich 
bei dem verhilltnisui&fiig geringen Ausbringen 
der Hochofen diejenigen, welche ihre Erze aus 
allernichster Nahe beziehen, den anderen gegen
iiber, die ihren Brennstoff in der Nahe haben, 
was die Frachtkosten fiir Rohmaterialien betrifft, 
im Yorteil. Erzeugen nun die letzteren Werke 
ihren Koks selbst, so fallt der Yergleich nicht 
so ungiinstig aus, da die bei der Verkokung der 
Kohlen gewonnenen Gase ais Kraftąuelle mit in 
Reehnung zu ziehen sind. Der Unterschied ver- 
mindert sich noch mehr bei solchen Werken, 
die eine weitgehende Yerarbeitung des Roheisens 
(Stahl- und W alzwerk) unter Verwendung des 
in der Nahe gewonnenen Brennstoffes rornehmen. 
Auch spielt die Natur der zur Yerhiittung ge- 
langenden Erze (eisen- und kalkreich) eine wich- 
tige Rolle, wie bereits angedeutet. Dazu kommen 
noch dio geringen Frachtkosten (Spezialtarif) 
und die Verwendung von W agen mit groBer 
Tragfahigkeit. Nicht zu unterschiitzen ist ferner 
der Umstand, daB sowohl billige Arbeitskrafte 
zur Verfiigung stelien (im Gegensatz zum Dep. 
Meurthe-et-Moselle) ais auch der lokale Absatz 
und der Export sich giinstiger gestalten.

Die S p e z i a 1 s t a li 1 e r z e u g u n g im Martin- 
ofen ist ebenfalls auf die giinstige Lage des Nord- 
uepartemeńts zuriickzufiihren. Der Bezug reiner 
Erze aus Spanien und Algier zur Erzeugung 
von Hamatitroheisen fiir die Stahldarstellung 
bildet hier den Kernpunkt.

Zum Schlusse wird dann noch auf die groBen 
Vorteile hingewiesen, welche die Einfiihrung des 
e l e k t r i s c l i e n  Of ens  mit sichbringt. Es ist hier 
nur daran gedacht, denselben fiir die Raffination 
des im Konverter oder im Martinofen vor- 
gefrischten Materials zu yerwenden. Die niedri- 
gen Preise fiir elektrische Energie, die mittels 
Gasmaschinen erzeugt wird, konnen sowohl das 
Norddepartement ais auch das von Meurthe-et- 
Moselle zu gefahrlichen Konkurrenten der Tiegel- 
stalilwerke der Departements de la Loire und 
du Centre heranwachsen lassen.

Chemische und metallurgische Mitteilungen.
Graphitbestimmung durch direkte Wagung.

Dio Graphitbostimmung im GuGeisen geschieht 
in don deutschen Laboratorien auch houte noch 
gowohnlióh durch Auflosen des Eisens in ver- 
dunnter Salpetorsiiuro und Bestiraniung des zu- 
ruckbleibendon Grapliitos durch Yerbronnung auf 
nassem oder troekenem W ege und Absorption 
der gebildeten Kohlensiiure. Es ist abor langst 
bekannt, dafi sich dieses umstandliclie Yorfaliren 
dadurch yeroinfachen laCt, daC man den Graphit 
auf oinem Asbostfilter trocknot und ilin dann

Yoraseht. Dio Difforenz dor Gewichto vor und 
nach dem Veraschon ergibt den Grapliitgehalt. 
Besonders amorikanischo Chemiker haben sich 
fiir dieses Verfahren interossiort, und G e o r g o  
T. D o u g h e r t y *  sowio A l l e n  P. Fo r d  und 
J. M. B r o g o w s k y * *  haben es gepriift und ver- 
bessort. Letztoro rorfahren in der Weise, dat!

* „Tho Iron A ce“ 1902, 8. Mai, S. 14. —
„Stalli und Eisen“ 1903 S. 189.

** „Journ. Araer. Chem. Soc.“ 1899 S. 1113. — 
Ygl. „Chemiker-Zeitung“ 1900 Rep. S. 21.
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sio das Eisen in Salpotersiiuro vom spez. Gewicht 
.1,12 losen, einige Tropfen FluCsauro zuset-zen, 
dann die Losung einige Zeit kochen und darauf 
durch einon Platin-Goochtiegel abflltrieren, dor 
mit einer ausgogluhton und mit Salzsaure bo- 
handolten Asbestschicht ausgekleidet ist. Nach dem 
Auswaschen mit vordiinnter Salzsaure und Was
ser wird der Tiogel mit dom Graphit 11/» Stunden 
lang boi 120° getrocknet und alsdann gewogen. 
ScblioClich wird der Graphit durch Gluhon dos 
Tiogels yorbrannt und letzteror dann zuriickgo- 
wogon. Dio Differonz beider Wiigungen ent- 
spricht der Graphitmonge.

DaC dieses Yerfahren in Deutschland nicht 
iiblich ist, mufi wohl darauf zuruckgefiihrt wer
den, dafi os, wio bekannt, nicht angenehm ist, 
einen Goochtiegel mit gegliihtor Asbestschicht 
herzurichten, und dafi boi VerwTendung fluCsiiuro- 
haltiger Losungen der Asbest leicht angegriffon 
werden kann. Im Laboratorium der Ha l b o r g e r -  
hi i tto,  Brebach a. d. Saar, wird nun statt dos 
Goochtiegols mit Asbestschicht ein Gooch-Nou- 
bauer - Filtriertiogel mit Platinschwammfiltrier- 
schicht yorwondot. Der Godanke, don jotzt auch 
im Eisonhuttenlaboratorium hiiufig bonutzten 
Noubauertiegel, dessen Fassonkoston diejenigen 
eines gewohnlichen Yeraschungstiegels aus Platin 
nur um einige Mark ubersteigon, zur Graphit- 
bostimmung zu benutzon, liegt recht nahe. Dio 
Graphitbestiinmung durch dirokte W agung ge- 
winnt dadurch abor an Einfachheit und Genauig- 
keit, denn einersoits fiillt dio umstandliche Hor- 
richtung dor Asbestschicht fort und andorsoits 
kann im Neubauertiogol unbodenklich mit FluC- 
siiure und Kalilaugo goarbeitet werden. — Boi 
dieser Methode wird folgendermafien yerfahren:

3 g Eisen werdon auf dem Wasserbado in 
Salpotersaure yom spezifischen Gewicht 1,10 ge- 
lost. Darauf wird durch oinon ziemlich porosen 
Noubauertiegel abfiltriert und mit heiCem Wasser 
nachgewaschen. Sollte sich hierbei das Filtor in
folge Ausscheidens yon golatinosor Kieselsaure 
verstopfen, so gioCt man etwas FluCsiiure in den 
Tiegel, worauf dio Filtration sofort wieder lob- 
haft wird. Man bohandolt jotzt don Tiogelinhalt 
mit warmer Kalilaugo,* wascht mit Wasser aus, 
gieCt FluCsiiure in don Tiegel und wascht zum 
SchluC noch oinmal mit Wasser nach. Der Tiegol 
wird dann ‘/* bis ‘/i Stunde lang im Luftbade auf 
200° bis 250°** orhitzt und darauf gewogen. Der 
Graphit wird dann weiter yor dom Gobliise oder 
in der Muffel yerascht, und die im Tiogel zurlick-

* Diese Beliandlung mit Kalilauge ist notig, weil 
nie Łauge besonders bei sogcnannten „spitzen“ Eisen 
noch etwas nichtgraphitischen Kohlenstoff entfernt. Man 
erkennt dies auch an der Braunfarbung der abflieBen- 
uen Lauge. Bei einer nochmaligen Behandlung findet 
kein Angriff mehr statt, und die Lauge bleibt farblos.

, ł  Ich habe durch Yersuche festgestellt, daB der 
Graphit bei dieser Temperatur noch nicht zerstórt wird.

XI.W

bleibende geringo Asehonmonge zuriickgewogen. 
Zum Aufsetzen dos Tiegels auf die Saugflasche 
dient ein VorstoC aus Hartgummi odor Blei, da 
Glas zu schnell durch dio FluCsauro zorfrossen wird.

Ich liabe nach diosom Verfahron Proben ver- 
schiedoner Roheisensorton, wie Hamatit, Luxem- 
burger und Siogerlander GieCereieisen, untersucht 
und gleichzeitig don Graphitgehalt dor Proben 
durch Verbrennung desGraphitosim Corleiskolben 
fostgestollt. Beido Methoden orgabon innorhalb 
der Felilorgrenzen uboroinstimmondo Werte. Dio 
bei der Voraschung dos Graphites zuriickblei- 
bendo Asehonmonge war stots goring; sie betrug 
normal weniger ais 1 mg und moist weniger ais
0,5 mg. Das Yerfahren wurde auch dadurch 
kontrolliert, dafi dor Graphit mit dem Neubauor- 
tiegel nach dem Abwagon in den Corleiskolben 
gobracht und dann in bekannter Weise durch 
Verbronnung bestimmt wurde. Aus dor gefun- 
denon Kohlensauremenge berechnete sich z. B. ein 
Graphitgehalt von 2,75 °/o, wahrend sich aus der 
direkten W agung 2,72 o,o ergaben. Der im Tiogel 
befindliche Graphit ist also reiner Kohlenstoff- 
Das einfacho Yerfahren zur Graphitbestimmung im 
Noubauertiegel kann deshalb auch wogen seiner 
Genauigkeit nur ompfohlen werdon.

Dr. phil. Otto Johannsen, Brebach a. d. Saar.

Zur Bestim m ung des Titans.
Ka i s e r  hat in seiner Dissortation* Uber das 

motallischo Titan auch die analytischon Bestim- 
mungs- und Tronnungsmethoden oiner Priifung 
unterzogen und hierfiir einige neuo Fingorzeige 
gegeben. Bei metallischem Titan ist dio Bostim- 
mung durch Yergluhon und Wiigon ais Titan- 
dioxyd unrichtig, woil oino yollstiindigo Oxy- 
dation nicht eiritritt. Man bringt die Substanz 
in einem Platintiegel iibor dom Geblase zum Ver- 
gliihen, gibt nacliher die zohnfache Menge Kaliurn- 
bisulfat hinzu und bringt sie im bedockten Tiegel 
iiber dem Toclu-Brenner yorsichtig zum Schmelzen; 
dio Schmelzo ist in einigen Minuton klar. Dio or- 
kalteto (auch bei Eisengehalt) weiCo Schmelzo 
liist man im Bechorglase in 100 ccm Schwofol- 
saure 1 :3 bis 1:5.  Die Liisung ist m 3 bis 5 
Stunden klar, falls keine Kieselsaure vorlianden 
ist. Die abfiltriorto Kieselsaure ist immer mit 
Titandioxyd yerunreinigt, man bestimmt letztere 
durch Dillerenz boi dor Verfluchtigung dor Kiosel- 
siiure mit FluCsauro. (Das Losen der Schmelze 
in Wasser ist unzweckmafiig.) Dio Losung neu- 
tralisiert man mit Ammoniak, kocht liingero Zeit 
und fiillt schlieClich alles Titan durch tropfen- 
weisen Zusatz ais Orthotitansauro. Der leicht 
filt-rierbare Nioderschlag wird mit lauwarmem 
Wasser und einigen Tropfen Ammoniak ausge- 
waschen. Diesen Niederschlag kann man zu Titan- 
dioxvd gliihen, wTobei nach etwa 1/» Stunde Ge-

* Dissertation, Miinchen 1909.
58
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wiohtskonstanz o in tritt (Ti Os -f Fos Os bei alumi- 
niumfreiem Metali). Die gefallte Orthotitansiuire 
lost sich leicht in Schwefolsiiure 1:3,  das ge- 
gliihte Titandioxyd dagegen sehr schwer. Zur 
Trennung von Titan, Eisen und Aluminium vor- 
wirft K a i s e r  das Yerfahren von G o o c h ; *  er 
bestimmt in einer besonderen Probe das Eisen 
fiir sich, und die Summę von Eisen bezw. Alu
minium und Titan zusammen. Man versetzt- die 
saure Losung dor Sebmelzo mit 2 g  Weinsauro, 
erwarmt axif 60° C, neutralisiert fast m it Ammo- 
niak, leitet 10 Minuten lang Schwefolwasserstoff 
ein und neutralisiert vollstiindig, so dafi das 
sehwarze Eisensulfid ausfiillt. Dieses wird abfil- 
triert und bestimmt.

Dio T r e n n u n g  v o n T i t a n  u n d  A l u 
m i n i u m  kann mit gutem Erfolge auf folgen- 
den zwei W egen erreicht werden: A. Man fallt 
Titan, Eisen und Aluminium zusammen mit 
Ammoniak, bringt Filter und Iahalt in ein Becher- 
glas, kocht mit 100 bis 150 ccm Wasser auf, ver- 
setzt mit 15 Vol. 0/6 Bssigsaure und erwarmt noch 
eine halbe Stunde, wobei die Titansaure unge- 
liist bleibt; man filtriort diese dann ab und wascht 
mit 15 °/oiger warmer Essigsauro aus. Eisen und 
Tonerde trennt man im Filtrat© wie iiblich. 
R. Genauer und schnollor Yorfalirt man wio folgt: 
Das gegliilite Gemisch der drei Oxyde sclimilzt 
man im Platintiegel inib der 20- bis 25fachon 
Menge eines gleichteiligen Gemisches von Soda und 
Borax, sotzt nochmals dio Halfte Aufschlufimittol 
nach und bringt den Tiegel in kaltes Wasser; alles 
lost sich bis auf das leicht liltriorbaro Titan. 
Aluminium ist ais Aluminat in Losung gogangon 
und kann nach Ansauem gefallt und bestimmt 
worden. Das Eisen ist diesmal beim Titannieder- 
schlag,

Von t i t r i m e t r i s o h e n  B e s t i m m u n g e n  
zeichnet sich das von N e w t o n  angcgebono 
Yerfahren durch grofie Genauigkeit aus. Es bo- 
ruht auf dor Gleichung 

Tk(SO<> -f  Fe. (SOł), =  2 Ti(SOv>« '+ 2 FeSO<.
Das entsteliende Ferrosalz wird mit Perman- 

ganat titriort. Kaiser benutzt zur Ausfiihrung 
einen Kolben mit Tropftrichter und Gaszuleitungs- 
robr, fiillt don Kolben mit Wassorstoff, den Tropf
trichter m it der mit 10% iger Schwefolsaure 
versetzten Titanschmelze, und liifit die Losung 
in  einen Kolben auf 2 g  Zinkpulver, dessen Eison- 
gehalt bestimmt ist, fiiefien, wobei mit 10% iger 
Schwefelsiiure nachgespult wird.’ Man erwarmt 
unter Durchleiten von Wassorstoff, liiCt '25 ccm 
saure Forrisulfatlćisung 1:10 einlliefien, lafit dann 
erkalten, giefit in ein Becherglas und titriert 
mit Pennanganat.

Auch die k o l o r i m o t r i s c l i e  Me t h o d e  gibt 
unter gewissen Yorsichtsmafiregeln gute Ergeb- 
nisse. Sie beruht auf der Gelb- bis Orange-

* „Z. f. anai. Ch.“ 1887, Bd. 26, S. 242.

farbungvonTitanoxydulsalzlosungen durchWasser- 
stofl'superoxyd. Das WasserstoffsuperoX37d darf 
nicht fluorhaltig sein, vmd die Kaliumbisulfat- 
sehmelze darf nicht unter oo/0 froie Schwefol
saure entbalten; man mufi sich ferner solbst 
roines Titandioxyd herstellen, da das npuriss.“ 
Produkt dos Handels sehr unrein ist. Ein Ge- 
lialt von Eisenoxyd bis zu 12 °/» der Titanmenge 
boeintriichtigt dio Ablosung nicht.

B . Neumann.

Beitrag zur N ickelbestim m ung mittels 
D im ethylg lyoxim s.

Die Anwendung des Dimethy]gh-oxims gab 
unserer praktisch angewandton analytischen 
Chemie eine hocbst elegante und genatio Nickol- 
bestimmungsmethode. Nach den allgomein be- 
nutzlen Angaben wird hiorboi bokanntlich der 
Nickelglyoximniederschlag in den Noubauortiegel 
filtriort, bei 110° bis 120° 0  getrocknet und dann 
gewogen. Don Versuchen, dieses Verfahren durch 
Veraschen und Giiihen des Niederschlages bei An- 
wondung oines gowohnlichen Platintiegels zu 
yoroinfachon, bogegnete man mit Mifitrauen, da 
man dieser Bestirhmungsart Verluste durch Subli- 
mioroii des Nickeloxims zuschrieb, so dafi die 
Resultate viel zu niedrig ausfallen mufiten. Die 
im hiesigen Laboratorium zur Untersuchung dioser 
Frage ausgefiihrten Versuche zeigten jedoch, dafi 
oin Verlust durch Sublimation hierbei nicht zu 
beftircliten ist.

Zu diesem Zweek wurden gleichzoilig Nickel- 
bestiminungen nach drei verscliiedenen Methodon 
ausgefiihrt, und zwar nach der Methode von
O. B r u n e k *  im Neubauertiegel, ferner nach dor 
von H. W  do w i s z ę  w s k i * *  hier eingofiihrton 
Abiinderung durch Veraschen des Nickelglyoxim- 
niederschlages im gewohnlichen Platintiegel und 
Wagen des zuriickbleibenden Nickeloxyduis, und 
endlich durch Elektrolyse in ammoniakalischor 
Losung nach der Methode F r e s e n i u s  und 
B e r g m a n . f

Wie die nachstehendo Zahlentafel zeigt, stim- 
men die Ergebnisse der drei Methodon im all- 
gemoinen iiberein. Man kann sogar boobachton, 
dafi nicht nur kein Sublimieren des Niedor- 
schlages stattfindet, sondern dafi umgekehrt die 
Resultate des Verfahrons nach Wdowiszewski 
im Vorgloich zu denen dor andoron Methoden 
immer etwas hoher ausfallen:: Dio Ursache fiir 
dieso kleine Differenz wird darin zu suchon sein, 
dafi auch beim .starksten Giiihen des Nieder- 
schlagos dor KohlenstofT der organischon Yer
bindung nicht giinzlich entferat werdon kann, 
und dafi so die Werte fiir das Nickel in unbe- 
deutender Weise etwas erhoht werden. Boim 
Yeraschen des Nickelniederschlages rnussen einige

* „StaM und Eisen" 1008, 4. Marz, S. 331.
** „Stahl und Eisen“ 1908, 1. Juli, S. 960.
f  „Ztsch. f. angew. Chem.“ 1908 S. 2579.
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1 0,0064 0,0075 0,0073 +  0,0011*4- 0,0002 In b\ tr
2 0,0145 0,0148 0,0146 +  0,0003 +  0,0002 n 10 |
3 0,0216 0,0221 0,0219 4- 0,0005 +  0,0002 n 15 >3
4 0,0290 0,0293 0,0292 -i- 0,0003 +  0,0001 n 20 E
5 0,0366 0,0367 0,0365 +  0,0001 +  0,0002 .  J  “
6 0,0498 0,0501 — +  0,0003 —

1 ft> fce 
1 1  =

7 0,1000 0,1003 - +  0,0003 — ( a IO
J -i ^

8 1,45 °/o 1,48 o/0 — +  0,03 "/o — 1 i  3
9 2,03 „ 2,05 „ — +  0,02 „ — )  s  8

10 2,06 „ 2,11 , — +  0,05 „ —

11 2,49 „ 2,50 „ — -f-0 ,0 1  „ — 1 5 °  *
12 — 0,94 „ 0,93 o/0 — +  0,00 o/o \  J
13 — 1,93 „ 1,93 „ — +  0,01 „ ii $
14 ------ 2 ,26  „ 2 ,23  „ — +  0 ,03  „ j  s  ■

Vorsichtsmaflregoln beachtet worden. Das Filter 
samt Niederschlag soli zuerst im Tiegel iibor 
kleinor Flamme yorsichtig yorkohlt werden, 
ohne dafi ein Aufflammen stattfindet; dann 
wird das Filtor boi allmahlich vergroCertor 
Flamme dos Bunsenbronnors ganzlich verascht 
und dor Ttuckstand sehr stark gegliiht.

Boi dor BestimmuDg des Nickels im Stahl 
wurde der grofite Teil des Eisens yorher mit 
Aethor ausgozogen und das Nickel in dor zuriick- 
bleibondon Losung nach Zugabe yon Woinsiiure 
und UborschUssigom Ammoniak mit Dimothyl- 
glyoxim ausgofiillt. Das Ausschiitteln des Eisens 
wurde deswogon yorgenommen, weil die Bostim- 
mung dos Nickels bei Anwesenbeit grofierer 
Eisenmengen immer einen unreinon Nickeloxydul- 
niedorschlag ergab. Das Eisen blieb immer im 
Niederschlag zuriick und konnte niemals ganzlich 
ausgewaschen worden.

Paul Bogoluboff, Permaor Kanonenfabrik.

Beitrage zur Siliziumbestimmung im hoch-  
prozentigen Ferrosilizium.

In oinom an andoror Stelle dieser Zeitschrift* 
verofTentlichton Aufsatz iibor die Siliziumbestim
mung im hochprozentigen Siliziumoisen handelt 
es sich um den AufschluC oines SOprozentigen 
Forrosiliziums im Nickeltiogel mittels kiesel- 
saurofreion Kaliumhydroxydos. Da am Schlusse 
dieses Aufsatzes orwiihnt wurdo, daC sich leider 
nur der Versuch beim SOprozentigen Ferro- 
silizium durchfiihren lassen konnte, weil kein an- 
deros zur Yerfligung stand, und da ich ferner 
in den Lweiteren Hefton diosor Zeitschrift keine 
derartigon Yersucho mehr yorfand, brachte ich 
folgende Siliziumbestimmungen zur Ausfiihrung: 
Es kamen zur Untersuchung 25-, 50-, 75- und

* 1905 S. 334,

OOprozentigos Ferrosilizium sowio ein Silizium- 
karbid. Das Materiał wurde zunachst im Achat- 
morsor bis zur Mehlfeinheit zerriobon. Ais Auf- 
schlufimatorial diente erstens oine Mischung von 
otwa 10 g Natrium-Kaliumkarbonat und 0,5 g 
Natriumsuperoxyd, mit denen 0,5 g  Ferrosilizium 
im Platintiegel gut durchmischt wurden; zweitons 
wurden 0,5 g  Siliziumoisen mit otwa 10 g  roin- 
stem und kieselsaurefreiem Kaliumhydroxyd, wel- 
ches in ganz kloinen Stiiekclien zorstoCon war, 
im etwa 100 ccm fassenden Nickeltiegol bodeckt. 
Man erwarmt don bedeckten Tiegel, um jodes 
Spritzen zu yormoidon, mit ganz kleinor Flamme 
etwa 20 Minuten, und dann 20 Minuten stark, 
worauf ein gutor AufschluC orroicht ist. Nach 
dem Erkalten legt man den Tiogol m it Deckol 
in eine Porzellanschalo und iiborgioCt ihn mit 
warmem Wasser, worauf sich in kurzor Zoit boi 
weiterem Erwarmen die Schmelze aus dem Tiegel 
glatt horauslost. Die Losung wird dann mit 
Salzsauro angesiiuert und zur Trockne Yordampft. 
Bei beidon Methoden ist os orfordorlicii, wio dio 
nachstehondon Zahlen zeigen, dio von dor abge- 
schiedenon Kiesolsiiure abfiltrierto Losung noch- 
mals zur Trockno einzudampfon, da boi dom Auf- 
nelimen des trockenen Riickstandes mit Salzsiiure 
immer oin kleiner Teil dor Kiesolsiiure wiodor in 
Losung geht.

Silizium*
P roben 25% 50% | 75% 90% karbid

% % | % % %
"3 Iu Eindampfung I 27,29 55,20 76,13 89,05 54,18 ;
p \ II 0,65 0,78' 0,92 1,33 0,65

t:
—  1 Summa Si 27,94 55,98 77,05 90,38 54,83
■3to I I Eindampfung I 27,57 54,71175,76 88,45 53,94 j

łł 11 0,56 1,13) 1,15 1,57 0,94

l i Summa Si 28,13j55,84 76,91 90,02 54,88

Da die Ergobnisse der beiden Mothodon 
eine gute Uoberoinstimmung zoigen, und auch 
der Nickeltiegol boi zahlroicher Anwendung kaum 
angegriffen wird, so ist die AufschlieCung mittels 
Kaliumhydroxydes im Nickeltiogel an don Stellen, 
wo yiel hochprozontiges Siliziumeisen zur Unter
suchung golangt, sehr zu empfehlen.

Bei zehnprozentigom Ferrosilizium enipfiohlt 
sich folgende Methode: 0 ,5gSubstanz worden in 
einom Becherglaskolbon unter Zugabo von etwa 
10 g  Kaliumchlorat mit 100 ccm konz. Salzsauro 
wiihrond einer Stunde auf der Dampfplatto oder 
im Sandbado bei etwa 100° erwiirmt, darauf die 
Losung in eine Porzellansehale hiniibergospiilt und 
zur Trockno eingedampft. Da dio Kiesolsiiure aber, 
wonn sio auch roin weifl erscheint, doch stets 
um 0,5 bis 1,5 o/0 zu hohe Werte gibt, muC sie 
noch mit FluCsauro abgeraucht oder noch einem 
AufschluC m it Kalium-Natriumkarbonat im Platin
tiegel unterworfen werden. Ein zweites Ein-
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dampfen dor abfiltriorten Fliissigkeit ist auch 
hierboi erforderlich.

Weitoro Versuche, dio AufschlieCung des 
Ferrosiliziums mit roinom Natriumsuperoxyd im 
Niekel- odor Kupfortiogol zu bewirken, hatten 
folgendos Ergebnis: Es wurden 0,5 g fein zer- 
riebenes Ferrosilizium mit etwa 5 g  Natrium- 
superoxyd rermischt. Die durch Erhitzung 
mittels einer kleinen Flamme in wenigon Mi- 
nuten yor sich geliende Oxydation bewirkt eine 
sehr sttirmisclie Reaktion, so dafi auf oino ganz 
allmahliche und schwache Erhitzung zu achten 
ist. Dor AufschluC ist zwar schneller erreiclit 
ais mit Kaliumhydroxyd, doch werdon dio Tiegol 
bierboi sehr stark angegriffon. Nach meiner An
sicht bewahrt sich boi dem AufschluC mit reinem 
Natriumsuperoxyd am besten der Kupfertiogel.

Georg Preuss, Gelsenkirohen-Schalke.

Doppelscheidetrichter fiir Aether-  

Ausschiittelung.

Nacbstehond abgebildelor und beschriobenor 
Doppelscheidetrichter soli ais Ersatz fiir den im 
EisenhUttenlaboratorium yielfach verwendeton 
Rotboschen Aethorapparat dienen, ais dosson Nach- 
teilo sich herausgostollt haben:

1. geringo Stabilitat und Bruchsichorhoit:
2. umstandliche Anwondung eines Gummidruck- 

balles;
3. lange Dauor des Trennungsverfahrens.

Namontlich machen sich diese Nachteile im
Qualitatsstahl-Laboratorium, in dem der Apparat 
oin unentbehrliches Hilfsmittol geworden ist, un- 
angenehm geltond, ein Umstand, dor mich vor- 
anlaCte, oino Yerbosserung dor Konstruktion an- 
zustreben. In dem in Abbildung 1 gezeichnoten 
Apparat o habe ich nun eino praktische Losung 
der Aufgabo gefunden. Er stellt oino Voroini- 
gung zwoior Schoidotrichtor dar, dio nicht wio 
bei dom Rothoschon Apparat nobonoinandor, 
sondern iiberoinander angeordnet sind. Die Ver- 
bindung zwischon beiden wird yermittelt durch 
oinon hohlen Glashabn, auf dessen Schliff- 
fliiehe sich eine kreisrunde Oeffnung befindet, in 
wolcho dio Mundurig einer quer durcli den Halin 
gohondon Bohrung konzontrisch bineinragt. In 
der Liingsriehtung ist er in oino offone Spitzo 
ausgozogen. Durch dioso Anordnung kommt dor 
Gummidruckball in Wogfall, und der Apparat 
nimmt oino stabilero und gofiilligore Form an : 
auch wird oine groGere Bruclisicherheit gewiihr- 
leistet, wShrond dagegen der Rothescho Apparat 
selbst in den Hiinden oinos goschickton Labo- 
ranten, ein unliandliches und zerbrechliclies 
Objekt bildet. Dio Trichtor sind nach beiden 
Seiton in AusfluCrohren ausgezogen, welche mit 
je einem Glashahn yersehen sind und uber die

angeschmolzenen GlasfUCo etwa B bis 4 cm hinaus- 
ragon. Dor Apparat kann auf diose Weise boquom 
in einen mit Blei beschworten HolzfuC oingesteckt 
werdon und erhiilt dadurch einen sieberon Stand. 
Dio GlasfiiCe dienen gloiclizeitig ais Handhabo 
beim Schutteln, wodurch yormiodon wird, daC 
durcli Beriihrung dor AethorgofiiCo mit don war- 
mon Iliindon oin zu starkor Ueberdruck in den 
Gefaflon entsteht.

Mit dom Apparat wird folgondormaCon ge- 
arbeitot: Nachdem dorselbo gobrauchsfertig auf- 
gostellt ist, Tyird dio bis auf einige Kubikzenti- 
motor eingodampfte Losung der Chloride mit 
Hilfe oinos kloinon Tricbtorchons in das oboro 
GefiiC gespiilt. Gleichzeitig kann man dio nćitigo 
Aothermongo, etwa 40 bis 50 ccm, einfiillen; ich 
ziolio jodoch vor, den Aetlier 
durch den anderen Tricliter 
oinflieCen zu lassen. Zu diesem 
Zweck droht man den Apparat, 
nachdem dor mittlere und obero 
Halin geschlossen sind, um 180", 
fiillt den Aether ein und liiflt 
diesen durch den mittloron 
Halin nacli und nach in den 
unteren Trichtor zu laufen. Dio 
Vermischung mit dor stark salz- 
sauren Losung geht auf diese 
Woiso langsamer vor sich, und 
os tritt hiorbei so gut w ie gar 
koino Erwśirmung auf. Nun 
Wird kriiftig geschiittelt und 
dor Apparat in den HolzfuO ge- 
stockt. Nachdem beide Fliissig- 
koiten sich gescbichtet haben 
dffnet man kurzo Zeit den obe
ren Halin, um ihn gleich wieder 
zu schlioCen, und stellt den 
mittloron auf AusfluC, indom Abbildung i.
man ihn derart drelit, dafi die D oppeU cbcidctrichtcr. 

rundo Oeffnung in dor Peri
pherie dos Halines gonau mit dor Miindung des un
teren Trichters zusammonfallt. Boim Ooffnon dos 
oberen Halines fliefit dann die LSsung aus detn 
oberen Tricliter in foinom Strablo in den unteren 
iiber, dabei die Luft aus diesem yerdrangond, welche 
durch den hohlen Hahn nach aufion entweicht. Je 
nachdem der obero Hahn gooffnot oder geschlossen 
ist, geht dor Ablauf vor sich oder er wird unter- 
broelien. Ich mochte jodoch dabei bemorken, 
daC gogon Ende dor Trennung der obero Hahn 
geschlossen bloiben kann, da einfach durcli Be- 
riibren des GefiiCes mit der Hand geniigend Druck 
entsteht, um die Fliissigkeit in diinnem Strahle 
oder tropfenwoise auszudriicken. Auf diose Weise 
hat es dor damit Arbeitende in der Hand, eino 
bis auf den Tropfen genaue Trennung yorzu
nehmen. Ist das Eisenchlorid getrennt, so nimmt 
man den Apparat aus dem FuC, sclilieCt den
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inittloren Hahn, droht ihn um und liiCt dio Eisen- 
losung ausllieflen, wobei dor im GofaC herrsclionde 
Aetherdruck geniigt, um die PlUssigkeit auszu- 
stofien. Hierauf wird ein zweites und drittos 
Aussehiittoln mit Aether und darauffolgendo 
Trennung vorgenomtnon. Der Apparat kann von 
dom damit Arboitendon in sitzonder Stellung bo- 
dient worden, wodureh der Tronnungsvorgang ' 
genau beobaehtet werden kann. Boi der neuesten 
Ausfiihrung dos Apparates weicht die Einflufl- 
offnung der Bohrung des Mittelhahnos um einige 
Grado von dor Mittellinie ab,-wodureh dieFliissig- 
keit orst zu flieflen begirmt, wonn dio rundo 
Oeffnung in dom Hahn gonau mit der Miindung 
des unteren Triehters zusammonfiillt. Dio Habn- 
stollung mufi dann immor derart sein, dafi die 
rundę Oeffnung in demselben dem Besehauer zu- 
gekehrt ist. Der Apparat gestattot in jeder Hin- 
sieht ein selmelloros und einfaelioros Arbeiten 
ais dor Rothosebe boi mindostens gleieber Ge- 
nauigkeit. Er ist ais Doutschos Reichs-Gebrauehs- 
inustor eingotragen und wird von dor Firma 
Strdhlein & Co. in Diisseldorf hergestellt und 
goliofort.

Heinrich Koenig,
L ab o rato rlum sle iter de r Ithe ln ischcn  M etallw aren- 

und M aich inenfabrik , D iisseldorf-Rath.

N eu e  DoppelmeOpipette
naeh W. N a g  o 1 s.

Nebenstehond abgebildete Doppelmefipipette 
besteht aus einem Yiorwegbabn, dosson Gehause 
yiermal durchbrochen ist; dor oboro Durchbrueh 
dient den Mofige- 
fiifien ais Zufuhr 
der untore ais Ab- 
fluC, wahrend an 
den beiden seit- 
liebon die Mefige- 
fiifie angesehmol- 
zen sind. In den 
oberon Vorongun- 
gen dor Mofipipet- 

ton sind Glas- 
sehwimmer ange- 
bracht, welche ein 
Ueberstoigen dor 
Fliissigkeit verbin- 
dorn. Das Arboiten 
mit dem Apparat 
ist ein absolut ge- 
naues. Don Ver- 
trieb dos durch
D. R. G. M. goschiitzton Apparates hat dio Firma 
Strdhlein & Co. in Dusseldorf Ubornommen.

Ueber dio aus dem Ferrosilizium sich bildendeu 
Gase und solne Gefahren beim Transport.
Im AnschluB an friihcre Mitteilungen iiber dieB en 

Gegenstand* geben wir zur Erganzung im Nachfol- 
genden einige neueren Beriebte wieder:

L c b e a u * *  bat es in sehr sinnreicher Weise 
unternommen, dio Art und Zusammensetzung der im 
Ferrosilizium Yorkommenden gefahrlichen Yerunreini- 
gungen featzustellen. Zu diesem Zwecke unterzog er 
zunachst die aus dem Ferrosilizium durcli Einwirkung 
von Wasscrdampf sich entwickelnden Gase einer ge- 
nauen Untersuchung, und zwar in der Weise, daB er 
eine groBere Menge des Materiales in einen Glas- 
kolben einfullto, der durch eino A' erbindungsrohro 
einerseits mit einem Kolben mit kochendem Wasser 
und anderseits mit einer Reihe von Kondensations- 
rohren rerbunden werden konnte. Yon diesen dienteu 
die beiden ersten RBhren nur dazu, den AVasserdampf 
zu kondensieren, um ihn auf diese Weise nicht in die 
anderen Teile des Apparates gelangen zu lassen. Dann 
folgte ein Dreiweghahn, der die Yerbiudung en twe der 
nut einem Manometer oder mit zwei anderen Kon- 
densationsrohren herstellen konnte, dic unmittelbar an 
eme Quecksilberluftpumpe angescblossen waren. Die 
zwischen dem Manometer und Kolben eingeschalteten 
Kondensationsrohren wurden in einem Bade von 
Azeton durch Kohlensiiuresehnee auf — 25 0 gehalten, 
wabrend dio beiden anderen Rohren durch fliissige 
Luft gekiiblt wurden. Xach Herstollen eines A’akuums 
beB man erst einige ccm Wasserdampf in den Kolben 
eintreten und 12 Stunden lang auf die Ferrosilizium- 
stucke eińwirken; wiihrend dieser Zeit zeigte das

* „Stahl und Eisen“ 1908 S. 1895; 1909 S. 473,1076.
** „Rerue de Metallurgie“ 1909, August, S. 607/13.

Manometer fast den gleichen uiiYoranderten Stand. 
Aus dom Apparat konnten naeh dieser Zeit bei der 
Untersuchung von 799 g eines 50prozentigen Ferro- 
siliziums 168 ccm Gas abgesaugt werden; in den mit 
fliissiger Luft gekiihlten Rohren hatte sich zugleieh 
ein fester woiBer Korper abgeschieden, dor boi stoigen- 
der Temperatur sich erBt verfliissigte und dann zu 
132 ccm Gas verdampfto. Zur Sicherlieit wurde das 
nicht kondensierte Gas nochmals durch eine auf gleiche 
Weise gekiihlte Riihro geleitet, wobei aber das Yo- 
lumen konstant bliob, so dali also bei dem ersten 
Durchleiten eine Yollstandigo Tronnung erzielt wurde; 
Das Gas erwies sich ais reiner WaBserstoff. Das 
durch die Abkiihlung mit fiussiger Luft kondensier- 
bare Gas hatte einen knoblauchartigen Geruch und 
yerbrannte mit helleuchtcnder Flamme; beim Erhitzen 
in einem Glasrohr bildete sich der eigentDmliche 
schwarze Arscnanflug, der sich in Salpetersiiure leicht 
aufloste, und dessen Losung naeh Abdampfen der 
iiberschussigen Saure mit Silbernitrat die charakte- 
ristische ziegelrote Farbung Yon Silberarsenat gab. 
Xach dieser Erhitzung wurde das Gas, das noch einen 
stechenden Geruch besaB, durch eine Kupfersulfat- 
losung geleitet, dio den groBten Teil unter Bildung 
eines schwarzen phos])horhaltigen Xiederscblages ab- 
sorbierte. Das durch die Kalte der flussigen Luft konden
sierte Gas enthalt demnach Arsen- und 1'bosphorwasser- 
stoff. Die quantitative Untersuchung wurde dadurch 
ermoglicht, daB, wie eine Reihe von Yorversuchen 
erwiesen hatte, der Arsenwasserstofi’ durch Erhitzen 
Y ollstand ig  zersetzt werden konnte, ohne daB hierbei 
eine merkliehe Zersetzung des Phosphorwasserstoffes 
eintrat, und zwar ergab sich ais hierfur geeigneter 
Erhitzungsgrad die Temperatur, bei der die Flamme 
eines Bunsenbrenners in Beriihrung mit dem bohmi- 
schen Glase der Rohre sich Yiolett zu farben beginnt.
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Auf dieso Weise wurde die Zusammensetzung der boi 
obigom Yersuche entwickelten Gaso bjstimmt zu 

56,00 % AYasserstoif 
41,37 „ Phosphorwassorstolf 

2,43 * Arsonwasserstoff.
Irgend ein kohlenstofflialtiges Gas konnte hci den 

Untersuehungen nie festgestellt -werden, so daB dem- 
nach das handelsilbliche Ferrosilizium kein durch 
Wasser zersotzbares Metallkarhid enthalt.

In iihnlichor Weise wurden Ferrosiliziumsorton 
mit den Y erschiedensten Siliziuingehalten untersucht; 
die hierbei erhaltenen Ergebnisse sind in folgender 
Zahlentafel 1 zusainmengestellt:

Zahlentafel 1.

! u ® 
. i.

Sl-
lizlum
gehalt

%

Ł, ®
•3 i? 

. °S ^ a 'A ■<
W asserstoff

%

Phosphor-
w asserstoff

%

A rscn-
w asser-

atoff
%

G as
m enge 

in 1 
f. d. t

i 50

_ _

\ 2
56,00
48,60

41,57
47,80

2,43
3,60

375.0
340.0

2 50 /  1
12

9,47
1,00

72,98
72,90

17,55
27,10

47,4
52,0

3 50 n
1.2

94,57
91,80

5,43
8,20

— 53,7
47,4

4 50 1 15,26 29,87 54,87 53,9

5 70 / I
12

100,00
95,50 4,50 _

181,0
266,0

6 75
12

93,90
72,80

6,10
27,20

— 140.0
112.0

7 75 J ł

l !

94.00 
95,30 
80,10
93.00

6,00
4,70

19,90
7,00

—
416.0
260.0
737.0
554.0

8 80
( 2

87,50
87,56

12,50
12,24 _

223,7
374,0

9 90 / 1
12

92,10
92,70

7,80
7,30

--- 80,0
140,0

Aus diesen Zalilon geht hęrvor, daB die durch 
Wasser zersetzbaren Yerunreinigungen in dem Mate
riał sehr u n g le i c h m a B ig  Y e r t e i l t  sind, und daB ferner 
dio Zusammensetzung der entwickelten GaBO in keiner 
Boziehung zu dem Siliziumgelialte stehen. Bemerkens- 
wert ist besonders die Tatsache, daB nur bei dem 
50prozentigen Ferrosilizium Arsenwassorstoff auftritt. 
Der Gehalt an Pliosphorwasserstofl: in den Gasen 
scheint mit steigendem Siliziumgelialte abzunehnien, 
was Y ielleich t auf einen Zerfall des Kalziumphosphides 
bei dor hoheren Schmelztemperatur der betreffenden 
Logiorungen zuriickzufiihren sein diirfte.

Om diese Erscheinungen unter solchen Bedingun- 
gen zu priifen, die den Yerhaltnissen der Praxis 
moglichst nahe konimen, wurden in einer Reihe 
weiteror Yersuche grobere Stucke Ferrosilizium unter 
die Glocke einer Luftpuinpe gelegt neben einem mit 
Wasser gofullton GefalS, um die Luft mit Wasser
dampf zu sattigen. Nach drei Tagen wurden die 
entwickelten Gase abgesaugt und wio oben zur Ab- 
scheidung des Arsen- und Phosphorwasscrstoffes durch 
mit fliissiger Luft gekuhlte Rohren geleitet. Bei der 
Untersuchung erwies sich die Zusammensetzung der 
aus dem 75prozentigen Ferrosilizium Nr. 7 gebildeten 
Gase zu 90,6 °/o Wasserstoff und 9,4 o/o Phosphor- 
wasserstoff, und zwar in einer Gesamtmenge von 
37 ccm mit 5,5 ccm giftiger Gase fiir jedes Kilo- 
gramm. Die 90prozentige Legierung Nr. 9, von der 
zehn Stiicke dem gleichen Yersuche unterworfen wur
den, ergab fiir das Kilogram m 7,7 ccm Gase mit
0,58 ccm Phosphorwasserstoff, Im allgemeinen kann

man sagen, daB die unter diesen der Praxis iihnlichen 
Yerhaltnissen entwickelten Gasmengen 15- bis 20inal 
geringer sind ais dio bei den obigen Yersuchcn 
im luftleeren Raum gebildeten Gase, daB demnach 
bci dieser Menge der Transport und das Arbeiten 
mit diesen Logiorungen bei gut yorgesehoner Liiftung 
nicht ais gefiihrlicli betrachtet werden kann; nur bei 
Ferrosilizium mit etwa 50 °/° Silizium ist Yorsiclit 
geboton, da dioso Legierungen Arsenwasserstoil' in 
betriichtliclier Menge entwickeln und durch ihren 
raschen Zerfall an feuchter Luft die Gasbildung noch 
begiinstigen.

Bei dem Auslaugen obiger Ferrosiliziumproben 
mit Wasser erliiilt man eine alkalische Losung mit 
einem Kalkgohalt entsprechend 0,1 bis 3 o/0 Kalzium. 
Dieser Kalkgohalt steht nicht in bestimmtom Yer- 
haltnis zu der entwickelten Gasmenge, da die Le
gierung neben dom Phospliid und Arsenid des Kal- 
ziums auch immer eine schwankendc .Menge von 
Kalziumsilizid oiithiilt, das durch Wasser viel lang- 
samer zersetzt wird. Diese Yerbindung ist durch Be- 
handlung des gepulvertcn, schon mit Wasser aus- 
gclaugten Ferrosiliziums mit Y e r d i i n n t e r  Salzsiiure an 
dem Entweichen selbstentziindlichen Siliziumwasser- 
stoffes und an der Bildung von Silicon, dem gelben 
Oxhydride des SiliziumB, leicht festzustellen.

Pruft man die Ferrosiliziumsorton unter dein 
Mikroskop auf metallographischom Wego, so sielit 
man diese leicht zersetzbaren Yerbindungen in der 
ganzen Masso Y erteilt. Die Aetzung einer polierten 
Flachę mit FluBsaure lieB bei einem 75prozeutigcn 
Ferrosilizium die einzelnen Korpor sehr gut hervor- 
treten; das Silizium bleibt hierbei unyerandert, das 
Silizid FeSi2 wird nur schwach angegriffon, walireud 
die iibrigen zwischen den Siliziumkristallen einge- 
betteten Yerunreinigungen Yollstandig geliist werdon 
und Hohlriiume zurucklassen. Das 50prozentig« 
Ferrosilizium erscheint unter dem Mikroskop voll- 
kommen hoinogen, ohne freie Siliziumkristalle zu 
zeigen, was leicht erkliirlich ist, da dem Silizid FeSis 
ja ein Gehalt von 50 °/o Silizium entspricht. Yiel
leicht ist die Tatsache, daB das SOprozentige Ferro
silizium sich leicht spaltet, auch darauf zuriickzu
fiihren, daB es fast nur aus diesem Silizid besteht, 
wahrend die 75prozentige Legierung, die weit mehr 
Yerunreinigungen enthalt, trotzdem kompakter bleibt.

Auch von industrieller Seite hat man der Frage 
der Transportgefabrlichkeifc des Ferrosiliziums neuer- 
dings besonderes Interesse zugowandt. Yon einigen 
franzosischen Syndikaten war eine KommisBion er- 
nannt worden, die angesichts der Unglucksfiille, 
welche durch gewisse im elektrischen Ofen her- 
gestellte Ferrosiliziumsorten yerursacht waren, ent- 
sprechende YorBichtsmaBregeln priifen B o llten . Die 
auB den HH. C o u t a g n e ,  B a r u t ,  G i r o d  und 
K e l l e r  bestehende Koinmission erstattete folgendes 
Gutachten:*

Bei gewissen Siliziumgehalten bildet das Ferro
silizium einen nicht stabilen physikalischen Zustand, 
indem es im Laufe yon einigen Tagen oder Wochen 
allmahlich yerwittert und zerfallt. Diese Unbestandig- 
keit, die bei Gegenwart yon Feuclitigkeit noch ver- 
grSBert wird, ist um so groBer, je reicher d a s 'E rz e u g n is  
an Yerunreinigungen ist. Zugleicli entweichen aus dem 
Ferrosilizium kleine Mengen sehr giftiger Gase, z. B. 
Phosphorwassorstoff; schon einige Zehntelgramme Phos
phor im Kilogramm der Legierung scheinen nach dieser 
Richtung hin eine Wirkung auszuiiben. Einige Liter 
dieser giftigen Gase genugen, wenn der Aufbewahrungs- 
raum nicht gut gelflftet ist, um bei den sich;darin auf- 
haltenden Personen den Tod herbeizufiiliren. Zur 
Beseitigung dieser schweren Uebelstande hat man nun

* „L’Echo des Mines et de la Metallurgie“ 1909,
15. Noy., S. 1117.
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einersoita Yersuclit, sehr reino Ausgangsmaterialien 
zu yerwenden, und anderseits, dio Ferrosiliziuinstiieke 
in Paraftin, Petroleum oder ahnliehe Stoffe einzu- 
tauchen, um die Einwirkung dor Feuchtigkeit zu yer
hindern odor wenigstona zu yerziigern. Aber das 
orstero Mittel kann bei der Natur dor Robmaterialien 
nicht in Botracht kommon, und das letztere yerrnag 
die Gefahr nur zu yerziigern. Dio Kommission 
schlagt doshalb vor, auf dio Herstellung der k r i t i -  
s cli en Gehalto, ala die bisher die Sorten mit 80 bis 
40 °/» ul'd die mit 47 bis 65 o/o Silizium genau er- 
kannt sind, ganz zu yerziehten. Yon diesen kritischen 
Sorten abgesehon, bloiben die Ferrosilizium-Legierun- 
gen yolktandig kompakt und sind bo wenig gef&lir- 
lich, dali man sie wie gewohnliches Roheisen trans- 
portieren und lagern kann. Die Eisenbahn- und 
Schiffahrtsgesellschaften wilrden desbalb keiner Ge- 
fahr mehr ausgesetzt soin, wenn sio kiinftig yon den 
Lieforanteu eine Bescheinigung yerlangen wiirden, daB 
der Siliziumgehalt ihror Legierungen nicht zwischen 
30 bis 40 °/o und 47 bia 65 u/° liog-t, und anderseits 
baben auch die Yerbraucher ein Intoresse daran, ein 
-Materiał zu e rhalten ,  das nicht durch beBondere 
Transport- und LagerungskoBten im Preise erhoht wird, 
indem sie aussclilieBlich Legierungen mit folgonden 
Siliziumgohalten yerwenden: 1. unter 30 °/o> 2. von 
40 bis 47 %. 3. uber 65 °/o.

Zu iihnlichon Ergebnissen und YorBchliigon ist 
man in E n g l a n d  gekommen, wo man infolge 
mehrorer durch Ferrosilizium yerursachter Ungliieks- 
fiille dieser Frage jetzt auch erhiihte Aufmerksam- 
keit zuwendet. * Aus Untersuchungen, dio das Local 
6ovornment Board anstellen lieB, ging hervor, daB be- 
sonderB aus dom 40- bis 60-prozentigen Ferrosilizium 
betriichtliche Mengen yon giftigom Phosphorwasser- 
Btoff, teilweise auch Arsonwasserstoff entweiclien. 
liieae Erscheinung wird durch dio Einwirkung yon 
Feucbtigkeit oder feuchter Luft sehr begiinatigt und 
tritt bei dem zerfallenen Materiał in auBgedehnterem 
-Mafie ais bei Btiickigem auf. Bis zu einem Gehalte 
von 30 °/o Silizium scbeint daa Frodukt unBchiidlich 
zu sein und ebenso, wTenn auch nicht mehr in dem 
gleichen MaBe, bei einem Gehalt von 70 °/o und dar- 
ilber. Da der Yerbrauch von 30- bis 70-prozentigem 
FerroBilizium, abgesehen yielleicht yon der Stahler- 
zeugung, nicht unbedingt notwendig ist, so sollte 
man yon der Herstellung dieser Legierungen ab- 
nehen. Bis zur Erledigung dieser Frage durch I n t e r 
nationale Abmacliungon schlagt das Board of Trade 
den ErlaB folgender fiinf Bestimmungen yor: Das 
Ferrosilizium  soli nicht unmittelhar nach der Her- 
atellung yon den Werken yerscbickt werden, 
sondern erst in Stiicke zerachlagen und dann yor 
dem Yersande mindestens einen Monat lang unter 
Dach, aber moglichst yollstiindig der Luft ausgesetzt 
aufbewahrt werden. Jedes FaB oder jedo sonstige Ferro
silizium enthaltende Verpackung soli in groBen Buch- 
ataben den Namen und den Prozentgehalt der Legierung, 
(jen >'amen dea betroffenden Werkes und das Datum 
der Erzeugung und des Yoraandes tragen. Ferner 
soli der Transport yon Ferrosilizium m it Schiffen, 
die zugleich Reisende befordern, yerboten werden. 
■'cblieBlich wird noch yorgesbhlagen, daB das ilaterial 
»ei Schiffslddungen, aoweit.es eben moglieh ist, auf 
Deck gelagęrt werden miisse, oder wenn dies nicht 
al}gangig ist, daB eB in einem Raum untergebracht 
"lrd, der gut geliiftet und durch luftdichte Wandę 
von den Aufentbaltsraumen der Mannschaft abgetrennt 
werden konne.

 ̂or kurzer Zeit beschaftigte in L e e d s** ein der- 
artiger durch Ferrosilizium entstandener Unglucks-

* »The Ironmonger" 1910, 22. Jan., 8. 166.
„The Chemical Trade Journal* 1909, 18. De

zember, S. 572.

fali daa Goricht. Es waren bei dem Transport einer 
Schiffsladung, die sich nachher ala aus Fiissern mit 
Ferrosilizium bestehend erwies, vier Personen er- 
krankt, yon denen zwei in wenigen Tagen starbon. Ais 
Schadenersatz wurde von den Hinterbliebenen eine 
griSBere Summę beansprucht, da es erwieson Bei, 
daB der Tod durch giftigo Gase, dio sich aus dem 
Ferrosilizium entwickelt hatten, yerursacht worden sei, 
und da ferner die Boklagten ob unterlassen hatten, 
auf dio gefiihrlicho Natur der Ladung aufmerksam 
zu machen. Die Yerteidigung betonte, daB die Fasser 
yom IContinent stammten, und daB der Sehiffaeigner 
dio gleiche Moglichkeit wie dieBeklagten gehabt hatte, 
den Inhalt dor Fiissor zu kennen. Es B ei nicht fest- 
gestellt, daB in dem Ferrosilizium dio Ursache zu 
suchen sei; friiher sei Forroailizium in Schiffen trans- 
portiert worden, ohne den an Bord belindlichen Per
sonen Schaden zuzufiigen. Der Richter yerurteilte 
ontgegen dieser Ansicht dio Beklagten zu einem 
Schadenersatz, da er zu dem SchluB gekommen sei, 
daB dio Fiisaer mit Ferrosilizium gefahrlich waren, 
und daB der Schiffseigner dieser Gefahr keine Auf- 
merksamkeit geschenkt habe. Philips.

* * *

Auch in S c h w e d e n  hat man sich inzwischen 
cingehend mit der Frage der Gefahr beim Forro- 
ailiziumtransport beschiiftigt. Im Auftrago der im 
Jahre 1907 zu diesem Zwecke ernannteu Kommission, 
bestehend nus den 1111. C r o n ą u i s t ,  P e t  r e n  und 
L e f f l e r ,  haben P e t  r e n  und G r a b ę  in dem La
boratorium der Stockholiner Bergakademie diesbeziig- 
licho Yersuche* angestellt. Man legte hier den 
Untersuchungen auch zunaclist dio Einwirkung von 
Wassordampf auf das Ferrosilizium zugrunde, be- 
merkte aber bald, daB eine nicht unbedeutende Menge 
yon PhosphorwasserBtolf ais fertig gebildetes Gas 
schon yon yornhoręin in dem Ferrosilizium einge- 
8chlosscji war und bei dessen Zerkleinerung frei 
wurde. Da nun mehrere der im Handel Yorkommen- 
den Ferrosiliziumsorten sehr leicht zerfallen, so liegt 
es nahe, daB die hierbei frei werdenden eingeschlossenen 
Gase eine ■wesentliche Rolle bei der Beurteilung der 
Transportgefahrlichkeit des Fcrrosiliziums spielen. 
Beim Eiaenbahntransport und noch mehr auf Schiffen, 
zumal bei unruhiger See, wird eine bedeutende Menge 
Ferrosilizium zerkleinert, wenn die Fasser, worin os 
meist yerpackt ist, gegeneinander stoBen. Hierbei 
konnen aber die eingeschlossenen Gase entweiclien 
und bei schlech^or Luftung leicht Unfalle yeranlassen. 
Aus diesem Grunde richtete man bei den schwedischen 
Untersuchungen seine Aufmerksamkeit in erster Linie 
auf die ąuantitatiye Beatimmung der schon gebildeten, 
mechaniscli eingeschlossenen Gase, wahrend dieser 
Punkt in den bisherigen [Jntersuchungen ganz iiber- 
gangen worden war.

Bereits auf dem Internationalen KongreB fiir an- 
gewandte Chemie in London im Jahre 1909 legte 
Professor C r o n ą u i s t * *  aus don yorbereitenden Ar
beiten einige Ergebnisse yor.

Die Ergebnisse von weiteren Untersuchungen sind 
in der nachstehenden Zalilentafel 2 zuaammengostellt.

Die Bestimmungen wrurden in dem in Abbildung 1 
dargestellten Apparat ausgefiihrt. Ein Stahlmorser a 
ist mit einem dieht „achlieBenden Deckel yersehen, 
durch den das Pistill b, mit einer Kautschukkappo 
abgediehtet, hiudurchgeht. Von den beiden Rohren, 
die an dem Deckel angebraeht B in d , kann die eine 
mit einem Quetschhahn gesehlossen werden, w-ahrend 
die andere mit einer Kugelyorlage c verbunden ist, 
an die sich dann noch eine Waschflasche d anschlieBt. 
Die Yorlage enthalt zur Oxydation des Phosphor-

* „Teknisk Tidskrift“ ,1910, 26. Jan., S. 7/13.
** Ygl. „Stahl und Eisen* 1909, 14. Juli, S. 1076.
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Z a h l e n t a f e l  2.

Ua■a G ehalt der P robc in  nn i U t ltc „
S-S N o ~
B 2 •B HZ a 1
o ~ 0 I"® ”  fosy Si Fe Mn Ca m b Al p □

1 f. <1. t

A 48,80 n ich t er- 
m ittelt 0,31 0,12 Spur 0,76 0,057 66

1 50,48 n ic h t cr- 
m itte lt Spur 0,27 Spur 1,46 0,026 109

5 49,23 46,60 0,24 0,29 0 ,1 1 0,36 0,041 211
7 50,92 44,76 Spur 0,12 0 ,1 1 0,15 0,073 31

10 51,79 43,97 0,36 0,24 0,17 0,94 0,027 87
-11 51,31 45,52 0,20 0,09 0,09 1,10 0,036 100

i 10 49,34 47,27 0,33 0,14 0,03 1,36 0,022 135
| 20 49,02 47,78 0,29 0,23 0,04 1,17 0,037 181
! 22 57,08 39,21 Spur 0,21 Spur n icht er- 

niltti*lt 0,009 23

26 57,48 39,01 0,16 0,66 Spur n ich t er- 
m itte lt 0,019 14

12 57,78 39,11 0,24 0,06 0,04 1,35 0,038 33
17 64,26 27,62 0,27 0,84 0,04 2,07 0,020 22
6 68,72 25,04 0,15 1,24 0,14 1,46 0,033 41

21 73,39 20,48 0,27 1,52 0,12 4,00 0,025 55
13 75,71 14,92 0,15 2,08 0,04 5,24 0,025: 37
14 79,24 12,90 0,15 0,69 0,03 3,27 0,022 60

wasSersfcoftes eine Kaliumpermanganatlosung von 50 g 
im Liter; die frułiercn Yersucho, don Phosphorwasaer- 
stoff durch eine dreiprozentige Silbernitratlosung zu

in der Zahlentafel wiedorgegebon und zeigen, dali die 
bei der Zorkleinerung freigemachte Gnsmenge offen- 
bar in keinerlei Yerhaltnis zu dem Gehalte der Proben 
an Kalzium, Aluminium oder Phosphor steht.

Um eine Yorstellung von dor Menge und Be- 
deutung der beim Zcrkleinern freigemachten, meelia- 
niscli eingosclilossenon Gase zu bekommen, wollon wir 
annehmen, daB z. B. 25 t Ferrosilizium yon einer 
Sorte, aus welcher beim Zerkleinern 200 1 Phosphor- 
wasserstoff entweiehen, mit Schiff yersandt werden. 
Wenn yon dieser Ladung nur 5 °/o, d. h. 1250 kg, 
durch den Transport zu Pulver zerstoBen werden, so 
werden von den eingeschlossenen Gasen nicht weniger 
ais 250 1 Phosphorwasserstoff freigemacht, also eine 
Gasmcnge, welche geniigt, um einem Luftyolumen von 
1000 cbm einen Gehalt von 0,025 °/» Phosphorwasser
stoff zu geben und es somit giftig zu machen. In An- 
betracht der besclirankten Raumrerhaltnisse und dea 
schlccliten Yentilation, die oft auf den Schiffen vor- 
handen sind, muB i 000 cbm ais ein grofics Luft- 
rolumen angesehen werden, so daB die Torgekoinmenen 
Unfalle sich ungezwungen hieraus erklaren lassen, be
sonders da ja auch die Feuchtigkeit der Luft nacli 
den Yersuchen von L e b e a u  und Ha k e  die entwickelte 
Gasmenge noch yergroBert.

Aus diesen Untersuchungen durfte man folgende 
Lehren ziehen: Ferrosilizium enthalt machanisch ein- 
geschlossene giftige Ga^e, welche freigemacht wer
don, wenn dasselbe zerkleinert wird. Bei gleichen 
Mengen eingeschlossener Gase ist naturgemaB das- 
jenige Ferrosilizium das gefalirlichste, welchos am 
leichtesten zcrfallt; deshalb durfte Ferrosilizium mit 
einem Siliziumgehalt von nicht iiber 30°/q, obschon

absorbieren, ergaben kein zufriedenstellendes Ergebnis, 
da der phosphorhaltige Niederschlag sich leicht oxy- 
dierte und hierbei Phosphor in Losung ging. Die mit 
einer Silbemitratlósung gefiillte Waschflasclie d dient 
nur zur Sicherheit einer Yollstjftndigen Absorption. 
Nachdem man in den M6rser etwa 20 g des betreffen- 
den Ferrosiliziums gegeben hat, saugt man durch den 
ganzen Apparat einen langsamen Luftstrom und zer- 
kleinert das Materiał mittels des Piatills bis zur Staub- 
feinheit; die durch den Luftstrom etwa mitgerissenen 
Tollchen werden durch Wattepfropfen, die an ver- 
sehiedencn Steilen in der Glasrolire angebracht aind, 
zuriickgehaltcn. Nach beendeter Zorkleinerung be
stimmt man die Pliosphorsiuire in der Permanganat- 
losung nach Torausgegangener Reduktion mit Salz- 
siluro und folgendem Eindampfen in der ublichen 
Weiae ala Molybdatphosphat in salpetersaurer Losung. 
In der Yorlage war bei allen Yerauchen keine Fallung 
entstanden.

Da nur in einzelnen Fiillen die Gehaltsmengen 
der Gase an Araenwasserstoff bestimmt wurden, sind 
dieso nicht mit in die Zahlentafel aufgenommen; es 
wurdo jedoch Arsenwasserstoff in gewiasen Fallen 
nachgewiesen. Um zu bestimmen, ob die Menge der 
frei gemachten Gase irgendwio yon der cliemischen 
Zusammensetzung der Proben abhangig war, wurden 
die Proben yollstandig analysiert. Die Analyaon sind

es ohne Zweifel eingesclilossene giftige Gase enthalt, 
ohne Gefahr transportiert worden kSnnen, weil es 
ziemlich hart und fest ist.

Eino Frage, die bei den bislierigen Untersuchungeu 
fast ganz ubergangen wurde, betrifft die Explosions- 
gefahr der aus dem Ferrosilizium entwickelten Gase, 
wenn diese mit Luft verinengt sind. Wie wichtig 
diese Frage ist, geht aus den dadurch vcrursachten 
Unfallen hervor, weshalb man sie auch in deu 
Arbeitsplan der schwedischen Kommission aufgenom
men hat.

Ais Ergebnis dieser Arbeiten ist eine kgl. schwe- 
dische Yerordnung yom 18. Juni 1908 Ober den Trans
port und die Aufbewahrung yon Ferrosilizium erlassen 
worden, dereń Inhalt sich ungefiihr mit den obigen 
Yorschriften der englischen Kommission deckt.

v. Bosen.

Ueber deu EinfluB schrolTer Temperaturwectasel 
auf weiches Flnfieisen.

Die Schweizerisclieii Mitglieder des I n t e r n a t i o 
na l en  Ye r b a n de s  fiir di e  Ma t e r i a l p r u f u n g e n  
der T e c h n i k  haben die zweckmafSige Einrichtung 
getroffen, in monatlichen Zwischenraumen zusammen- 
zukommen, um Gelegenheit zur Aussprache iiber wich- 
tige Fragen der Praxis betreffend das Materialprii-
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fungswesen zu gehen. Zu diesem Zwecke wurde von 
der Griindung eines neuen Arereines abgesehen, 
yielmehr ist jedcr zu den Yersammlungen eingeladen, 
der sich fiir das Gebiot dor Materialkumlo und des 
Prufurigsweaons interessiert. In der am 10. Dezember 
1909 in Zilrich ahgelmltcnen zweiten Yersammlung hielt 
Hr. n. Zs c hokko ,  Adjunkt der eidg. Materialpriłfuiijgs- 
anstalt, iiber das oben genannte Thema einen sohr intor- 
essanten Yortrag,* dem wir folgendes entnohinen:

Die durch thormische Behandlung hervorgorufenen 
Aggrcgatzustands-hezw. Gefiigeanderungen imschmied- 
baren Eisen spielen sich bekanntlich allo oberhalb 
einer Temperatur ab, die unabhangig yom Kohlen- 
sfoffgehalto der betroflenden Eisensorto bei etwa 
700° C liegt. Untorhalb dieser Temperatur von 700° 
herrscht dor stabilo Gleichgowichtszustand, d. h. es finden 
sowolil bei langsamer ais auch plotzlichor Abkuhlung 
keine auf niolckularen Yorgiingon beruhende Gefiige- 
anderungen mehr statt. Eingoliende Yersuche des 
Yortragcnden haben nun gezeigt, daB unter bestimmten 
\ orauBSotzungen auch untorhalb der Temperatur von 
700° in bestimmten Eisensorten sich Aenderungen 
yollziehen konnen, die zwar nicht dio Mikrostruktur, 
wohl abor dio Makrostruktur des Motalles betreffen.

Erhitzt mail niiinlich ein 
",lt- Gr> Stiick sehr weichcs FluB- 

eison, das yorhor blank 
]>oliert worden ist, auf 
etwa 300° C, d. h. bis zur 
kornblumenblauen An- 
lauffarbo,und schreckt 
es dann in Wasser von 
gewobnlicher Tempera
tur ab, so erscheint 
auf der polierten blauen 
Flacho oin yom bloBen 
Augo deutlich walir- 
nehmbares Xctz yon Li- 
nion, die auf den ersten 
Blick wie feine Haar- 
risso aussehen. Dic 
mikroskopische Unter
suchung dcrErscheinung 

zeigt aber, daB es sich koineswegs um Risse, sondern 
lediglicli um eino F a l t e l u n g  der Metalloberflacho 
handelt, die im Querąchnitt ein wcllen- oder siigc- 
artiges Aussehen zeigt, d. li. die Kamme der Wellung 
fallen nach einer Seito sehr steil, nach dor anderen 
Seite sehr flach ab. Man kann dies namentlich dadurch 
sehr deutlich nachweison, daB man die angelassono 
Hnd dann abgeschreckte Probe mit einem sehc feinen 
ochmirgelpapior (°/o) leicht poliert; die Kamme dor 
' ellen werdon weiB, die Yertiofungen bloiben blau 

(vgl. Abbildung 1).
Zunachst wurde eino grofiere Reilio yon Yersuchen 

'orgenommen, um dio nahoren Umstande zu orforschon, 
unter denen dio Linien ontstehen; in zwoiter Linio 
wurden dann Yersuche angestellt, um festzustellen, ob 
und wio durch die Abschrccklinien die Festigkeitseigen- 
SCliaften des hetreffenden Motalles beeinfluBt worden. 
m  der ersten Yersuchsreiho wurden Plattchen aus 

Hacheisen VOn den Abmessungen 40 X  40 X  7 min 
Festigkoitseigonschaften dieses Ma-

Abbildung 1. A bschrccklin ien  
auf wcichcra F luB eben : A bschrcck- 

tem pera tu r 250 bis 260 "C.

y e rw e n d e t .  D ie  
terials w a ren : 

Streckgrenze . 
Z u g f e s t i g k e i t  .

kg/qmm
29,0
35,4

D ie chem ischo Zusam m ensotz

Kontraktion 
Dehnung .

unsr war:

Kohlenstoff 
Silizium . 
Mangan ,

0,043
0,000
0,273

Schwefel . 
Phosphor.

08°0
29 ,2

%
0,015
0,035

-Sitzung der schweizerischen Mitglieder des 
n ernationalen Y erbandes fiir dio Materialpriifungen 

oer Technik" 1909, lieft 2, S. 24/31.
XI. so

Dio Erhitzung der Plattchen goschah in einem 
Bado feinstgesiebter Eiscnfeilspiino; dio Temperatur- 
messung erfolgto mittels einos Stahthermometers, 
dosson (juecksilbersaule Mossungen bis550° C gostattote. 
Fiir dio Temperaturen iiber 300°C wurden dio Plattchen 
auf galyanischem Wcgo mit einem sehr diinnon, gegen 
Oxydation weniger empfindlichen Messing- oder Silber- 
iiberzug yersohen, der den Yorandorungen der Obcr- 
tlacho gut folgt. Wird dioso MaBrcgel nicht hefolgt, 
so iiborzieht sich dio Oborfliicho dos Eisens bei hohoren 
Temperaturen mit einer sproden Ilaut yon Eisen- 
oxyduloxyd, die dio Linienbildung beeintrachtigt. Dio 
Ergebnisse der Abschreckyersucho lasson sich wie 
folgt zusanimenfassen:

1. Das Xetz der Abschrccklinien beginnt zu erschci- 
non, wenn die Abschrockung yon Temperaturen 
yon 220 bis 230° C an yorgenommen wird.

2. Dio Zalii und das Relief der Linien nimmt mit 
steigender Temperatur zu, bis zu dor Hochst- 
tomperatur yon 290 bis 300° C.

3. Von derAhsclirccktcmporaturyon330°Cannehmcn 
dio Linien an Zalil und Deutliehkeit rasch ab, 
und bei 400 his 500° C sind sio kaum melir wahr- 
zunehmen.

4. Ein yorheriges liingeres Ausgliihcn dor Eiscn- 
pliittchon boi 900° C hat keinorlei EinfluB auf das 
Erscheinen der Ahschrocklinien, wenn die Plattchon 
nachhor auf Temperaturen yon 230 bis 320° 0 
erhitzt und abgeschreckt worden.

5. Die Abschrecklinien treten n i c h t  oder nur 
schwach auf, wenn dio Erhitzung statt in Eison- 
feilspanen im Bloi- oder Paraffinolbado vorgo- 
nommen wird.

0. Boi wiederholton Yorsuclion an dcm gleichen 
Stiick (20 mai) yerinehren sich die Linien hesfan- 
dig, ohno daB aber die zuorst aufgetrotenen eino 
weitoro Yeranderung orleidon.

7. Unter sonst gleichen Yerhaltnissen treten dic 
Linien boi dickeren .Mctallstiicken starker auf ais 
bei diinnon.

8. Dio Linien treten bei don yorschiedencn Sorten 
yon FluBcison (Martin- und ThomasfluBeiscn) und 
boi denyerschiodonstcn Formen (Flacheiśen, Bleche, 
Yierkantoisen) in gleicher Weise auf, n i c h t  
aber boi SchweiBeisen, Schienenstahl, "Werkzeug- 
stahl und GuBeisen.
Dio Abschrecklinien sind also nur eino den woichen 

FluBeisensortcn eigentumlicho Erscbeinung, d. h. den 
Eisensorten mit reiner Ferritstruktur und niedriger 
Streckgrenze. Aus Punkt 4 geht auch deutlich her- 
vor, daB die Linien nicht yon innoren Spannungen im 
Eisen herruliren, wie sio etwa durch zu kaltes "Walzen 
entstohcn konnon. Besonders bemerkenswert ist, dafi 
sio am starksten boi der Bogenannton „Blaubruch- 
tcmporatur“ auftreten, also bei dem Abschrecken aus 
jener Temperatnrzone, die fiir dio Bearbeitung dos 
FluBoisons allgemein ais eine kritisclie betrachtct wird, 
da in diosor Tem peratur das Materiał bei dein Yer- 
arbeiten Sprodigkeitserscheinungen aufweist.

Um zu untersuchen, ob und in welcher Richtung 
sich durch die Abschrecklinien die mechanischen 
Eigenscbaften yon FluBeisen andern, wurdon, stets 
unter Yerwendung dos gleichen Ycrsuchsmateriales, 
Schlaghiegeprobon ausgefiihrt, und zwar an Stahchen:

1. aus dom Materiał im Anlioferungszustande;
2. aus einem Stiick, das 20mal auf 300° C erhitzt 

und dann in 'Wasser yon 10° C abgeschreckt wor
den war;

3. aus einem ZerreiBstab, der im Anlioferungszu- 
stando bis zur Streckgrenze beansprucht worden 
war; die Stahchen wurden an den Stellen heraus-
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geschnitten, an donen die Hartmannschen FlioB- 
liguren* am doutlichsten waren.
Die Sclliagbiegeproben wurden an eingokerbten 

Stiibchcn yon den Abniessungen 60 X 6 X  4 mm nach 
dem Yorfahren yonH eyn** ausgefiihrt und ergaben, 
daB durch das Abschrockon dio Biogofahigkcit dos 
Eisens koine EinbuBe erlittcn hat, wahrend dios boi 
dem yorhor bis zur Strockgrenze boantóruchten Ma- 
terial wohl der Fali war. Dio Abschrecklinion sind 
also nicht etwa ein Anzoichen dafur, dali durch dio 
thermische Bohandlung schon dio Strockgrenze dos 
Metalles erroicht wurde; dagogen wird durch das Ab
schrecken die Streckgrenzo dos Materiales an und fiir 
sich etwas herabgedruckt, wie dios aus den in nacli- 
nachstohender Zahlentafel 1 wiodorgogebonen Ergeb- 
nisson yon ZorroiByersuchon doutlich heryorgcht:

Ganz iihnliche Erscheinungen, wio sio boi schrof- 
forn Abkuhlen zu bemorken sind, treten umgekehrt 
auch boi pldtzlichom Erliitzen yon FluBeiscn auf, nur

sind diose Erscheinungen 
noch scharfor ausgepriigt 
(ygl. Abbild. 2 und 3). 
Logischerwciso liatten 
die Yersuche in der Art 
ausgefiihrt werden mits- 
sen, daB ein poliertes 
Stilck Eisen pldtzlich in 
eine Fliissigkeit yon 
200 bis 300° C unter- 
getaucht wird; sie wur
den bis jetzt aber mit 
Rucksicht aufoinen ganz 
bestimmten Fali aus der 
Praxis, zu dessen Klar- 

AbbiM ung 2. E rh iizungsiin ien  stellung sie dienen soll-
au f w elchem  FluBelsen. ten, in dor Art ausge

fiihrt, dali geschmolze- 
. nos Blei in einen Rohrstutzen gegossen wurde, aor 
der auf dio poliorte Flachę des Metalles aufgekittet war. 
Auch hier konnto durch 20maliges Wiederholen des 
Yersuchos weder oine Aenderung der Mikrostruktur 
des Motallcs noch eine merkliche Yeranderung seiner 
meehanischen Eigenschaften festgestellt werden. Docli 
galion dic Ergebnisse dieser Yersuche Golegenheit, 
ein Beispiel aus dor T*raxis fast mit yolliger GewiB- 
heit aufzuklaren. Dem Yortragenden war namlich 
dic Aufgabe gestellt worden, die Ursache des Rissig- 
wordens eines seit sieben Jahren im Betriebo gestan- 
denen Behalters aus FluBoisenblech yon 10 nim Starko 
fcstzustellen. Dieser obon offene Behiilter hatto einen 
yiereckigen Querschnitt yon 2 X  2 m und eino Holie 
yon 1 m; er diente zum Auflosen von festem Aetz-

* Har t mann:  „Erscheinungen, welche die blei- 
bende Formiinderung yon Metallen unter Einwirkung 
yon Kraften beglciten“. Yortrag, gehalten auf dem 
lnternationalen KongreB fur die Materialprufungen 
der Technik, Paris 1900.

** E. Heyn:  iKranklioitserscheinungen in Eisen 
und Kupfor*. „Stahl und Eisen" 1902, 15. Noy., S. 1227.

natron in Wasser. Sowohl die cliomischo Zusammon- 
sotzung des Metalles ais auch dessen mechanische 
Eigenschaften cntsprachen allen Anforderungen. Nach 
sieben Jahron zoigte sich die Innenseite des Behalters 
iiber und iiber mit klcineren und liingeren, moistens 
feinon Rissen durchsetzt. Der Unistami, daB dio Risse 
inwendig auftraten, bowies, daB keine innoron Druck- 
spannungon, etwa infolge hydrostatisclien Druckos odor 
YolumonycrgroBeriing des Kessolinhaltes, dio Ursache 
waren; denn in dieson Fallon hatton die Risso auBon 
auf der gespannten Fasor auftreten inussen. Auf 
einer korrodieronden Wirkung des Aotznatrons konn- 
ten sie auch nicht beruhen, da konzentrierte Losungen 
von Aotzalkalion im Gogenteil ober konsorvierend 
wirkon. Dagegon ist fast mit absoluter Sicherheit 
anzunehmen, daB die Risso auf plotzliclio starkę 
Erhitzung der Innenseite des Behalters zurUckzufuhren 
sind. Boim Losen yon fostem Aotznatron in Wassor, 
besonders wenn dieses warm ist, findet bekanntlich 
eino auBerordentlich schnelle Temperatursteigorung 
bis auf etwa 120° C statt, so daB, allordings wahrend 
nur einer sehr kurzeń Zeit, zwischen Innon- und 
AuBenseite des Blechos erhcblichc Temporaturunter-
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A bbłlduag  3. E rh ltzungslin ien  a u f  w elchem  Fluflelsen.

schiedo bestanden. Hierdurch entstanden abor ganz 
ahnlicho Yorbedingungen fiir Rissebildung, wie sio auch 
schon S u l z e r  an dem Boispiele eines Dampfkessel- 
blochos beschrioben hat.* Wie dort dargolegt, soli 
bereits ein Temperaturunterschied yon 100° C zwischen 
AuBon- und Innonseito yornietetor Blccho geniigen, 
um diese bis zur ElastizitStsgrenzo zu beanspruchen. 
Dort kam dieso Differenz in Temperaturlagen von 200 
bis 300° C zum Ausdruck, hier durch den Tomperatur- 
unterschied zwischen siedender Natronlauge und der 
umgebenden Luft. Bezeichnend ist auch, daB die Risse- 
erscheinungon nur bei dem Natronlaugebohalter be- 
obachtet wurdon, nicht aber bei mehreren anderen 
gleichkonstruierten Behiiltern, dio aus dom gleichen 
Bloch hergestellt und gleichzeitig an dieselbe Fabrik 
abgelicfert worden waren, in denen aber nur ka l t e  
Flussigkeiten aufbewahrt wurden.

Wenn bei obigen Laboratoriumsyersuchen nur 
eine Fiiltelung des Materiales, dagegen keine Risse 
erhalten werden konnton, so ist das nicht so sehr

* „Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure4 
1907 S. 1165.

Zdhlentafel 1. E r g e b n i s s e  von Zer re i Byor s uchen.
1

Strcck-
g renze

kg/qm m

Zug-
festig

keit
kg;qm m

Kon-
trak tlon

%

Deh-
nUDg

%

Materiał 31,3 36,1 66,0 28,0
im Anlieferungs- 28,1 40,3 62,0 29,7

zustando 29,4 40,8 61,5 28,6

Materiał / 25,2 35,8 65,5 31,2
boi 300° C oinmal | 20,7 40,3 63,0 27,1

abgosclircckt ( 27,7 40,3 63,0 29,4
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Y o r w u n d o r l ic l i .  Dic Dmieryersuche wurden nur 20mai 
wiederholt, im Betriebe abor war der Behiilter wahrend 
sioben Jahren den orwahnten Temperaturwochseln aus- 
gesetzt. Dazu kommt ais weiterer Umstand, dali 
obige Yersuche nur an kleinen Plattchon yorgenom- 
lnen waren, in dem erwiihnten Bcispiele aus der Praxis 
aber dio Spannungen an ejnem grofien, ringBum  ge- 
schlossenen Gefafie auftraten und also wohl wesent
lich starker waren.

Auf alle Fallo geht aus den geschilderten Unter- 
Buchungen und dem Beispiele, das dazu YeranlasBung 
gegeben, heryor, dafi wcichcs Flufieisen gegen plótz- 
liche Temperaturwechsel, dio sich in YcrhaltnismaBig 
niedrigen Temporaturlagen abspielen, empfindlich ist 
und man mit diesem Faktor in der Praxis reebnen 
muli.

An einen in dor gleichen Yersammlung Y on l’rof.
F. Sc bi l l e  gebaltenen Yortrag iiber die „Bruch- 
crsclicinungon im Eison und ihre Ursachen" scblofi 
sieli eino anregende Besprochung* an, in dor Hr. Ke l l e r ,  
Oberingenieur der Schwoizerischen Bundesbabnen, inter- 
essanto Beobachtungon iiber

Aubriicho an Lokoinotiv-Kropfachson
im Betriebe dor Bundesbabnen mitteilte. Er fiibrto 
zunachst aus, daB dio Kropfachsen Yon L o k o in o t iY e n  
bekanntlieb ganz bedeutenden Beanspruchungen unter- 
worfen sind, doron rechnungsmafiige Beurteilung sich 
schwer durchfuhren lśiBt; 11111 so mehr ist es deshalb 
geboton, fur diesen wichtigen Lokoinotiybestandtcil 
nur Materiał ron Yorzuglichen Eigenschaften zu Yer
wenden. Aus diesem Grundo kam yoiu Jahre 1898 
an zunachst nur Nickęiśtahl zur Yerwendung, der eine 
Bruchfestigkeit Yon 66 bis 77 kg bei einer Dohnnng 
Y on 18,5 bis 24,2 % besaB. Bei spiiteren Lieferungen 
nSberten sich dieso Werte mehr und mehr den fiir 
Iiegelstahl garantierten Qualitatszahlen, was den An- 
laB gab, vom Jahre 1903 an nur noch Tiegelstahl- 
kropfacbsen zu beschallen mit einer Bruchfestigkeit 
Y011 54 bis 64 kg bei 20 bis 27 0/0 Dobnung. Glcicli- 
zoitig wurde eino Aendorung in dor Formgebung der 
Kurbelzapfen angeordnet, um dom Heifilaufen zu 
steuern, das boi Nickelstahlachsen oftora yorkam; es 
wurden namlich die Zapfen seitlich mit Schmierrillen 
Yerae.hen, in welche die Lagorschalc eingriff, wodureh 
das A\ egschleudern von Oel Y e r h in d e r t  wurde. Die 
Abrundungshalbmessor botrugen auf der Kurbelseito
12 min, auf dor Zapfenacite 4 111111, eine Aonderung, 
die don Zweck, das Heifilaufen zu yerhuten, yoII- 
kommon orfullte.

Im Oktober 1908 wurde zum ersten Mało an einer 
dieser Kropfachsen ein Anrifi entdeckt, worauf bei 
dor sofort angeordneten sorgfaltigon Untersuchung 
nller Kropfachsen festgeatollt wurde, dafi eine groBere 
Anzabl Aclisen mit Anriasen behaftet war, die alle 
you der liillc ausgingen. Diese Anrisse waren 14 
bis 300 111111 lang und bis 28 mm tief. Dio grofieren 
Kisse hatten, wie apator festgestellt wurde, einen 
niondaichellormigen Yerlauf, wobei der Anbruch sich 
nicht im Querschnitt durch dio Bille fortaetzto, son
dom seitlich gegen dio Kurbel zu auswich. niiiifige 
Lnterauchungen der im Betriebe atehenden Achsen 
■ergaben, dafi daa Weiterreifien der angebrochonen 
Kurbelzapfen nur langaam Yor sich ging und oft fur 
langero Zeit zum Stillatande kam; dieB muBto aus den 
scliarf abgegrenzten Anbruchen geschlosson werden, 
010 beim gowaltsamen Brechen der am stiirkaten an- 
genssenon Aclisen zum Yorachein kamen, wobei bis 
zum Bruche noch Driicke Yon 80 bis 100 t aufgewendet 
werden muBten.

Alit Bezug auf die Lieferung yon Ersatzachsen 
ur angebrochonen Kropfachsen wurden Yerglei-

* a. a. O., S. 16/19.

chende Yorsucho y o i i  1’endelkerbschlagproben mit 
Nickelstahl und Tiegelatalil angestellt, d io  sehr zu- 
gunsten des Nickolataiiles auafielen. Es wurde hior- 
liei auch nachgewiosen, dafi Tiegelatalil gegen raaclie 
OuerschnittsYcranderungen weit empfindlicher ist ais 
Nickelstahl. Wenn auch die meisten Kropfachsen 
trotz der Bilion keine Anrisao aufwiesen, so muBte 
doch aus den yorliegenden Erfabrungen im Betriebe 
und boi Ycrsuchen gesclilossen werden, daB die Rillen, 
namentlich bei Tiegelstalilacbaen, unter den im Be
triebe yorkommenden Beanspruchungen das Entstehen 
yon Anrissen bogiinstigen, was yielleicht der zu rasch 
Y e r l a u f e n d e n  Ouorschnittayeranderung zuźuschreiben 
ist. Gestiitzt auf diese Erfabrungen wurde in den 
neuen technischen Yorsehriften fiir,die Lieferung yon 
Lokomotiyen dor Bundeabahnen dio Bedingiing ge- 
stollt, daB die Krojifachson ans NickelBtabl yon 60 
bis 66 kg Festigkeit bei -10 kg Streckgrenze und 18 °/o 
Dobnung und mit 5°/o Nickeigehalt berzustellen sind. 
Dio Schmierrillen wurden weggelassen und dor Halb- 
messer der Auarundung zwischen Zapfen und Kurbolarni 
wurde auf 20 mm yorgrofiert. Aufiordeni wurde fiir 
die Gewahrleistung nebon der Zeitfrist auch eine min- 
deste kiloinetrische L e iB tu n g  der Kropfachsen ausbe- 
dungen. Philips.

Dio gescliichtlicbo Entwicklung dor maCanaly- 
tischon Eisonbestlnnuungsniotbodon.

Naeh den yorhergegangenen Arbeiten von Dr. A. 
S k r a b a l :  .Kritische Studien zur Methode der titri- 
metrischen Eisonbestimmuug mittels Permanganata",* 
„Zur Beindarstellung des Eisens ais Titersubstanz fiir 
mafianalytiache Zwecke",** „Die induziertenKeaktionon, 
ihre Geschicbte und Theorie“,§ hat es Skrabal unter- 
nommen, die geachichtlichc Entwicklung der mafiana- 
lytischen Ei8enbestimmung8mctbodon§§ naher zu be- 
loucliton. Unsero Leser werden os siclier dankbar an- 
erkonnen, daB durch dieso Abhandlung mancho bo- 
achtenswcrte und grundlegende Arbeiten namhafter 
Forschor der Yergessenheit entrissen werden, da be
sonders der in der Praxis stehende Analytiker kaum 
Zeit und Gelegonbeit hat, sich eingelicnder in die 
Entwicklungsgeschichte der iiiaBanalytischcn Eisen- 
bestimmungsmethoden zu yortiofen. Unsero zurzeit 
ablichen Aletboden sind nicht plotzlicli erdacht, son- 
dern auf der Grundlage der alten Alethoden aufge- 
liaut und der Praxis des Eisenhiittonchomikers ange- 
paBt worden.

Die altcste analytischo Alethode der Eisenerzuntor- 
Buclmng war die Schmeizprobe, welche die moglichc 
Ausbeute an Koheiaen ergab. Der Schmelztiegel diento 
gowissorniafien ala Hochofen im Kleinen. Diese Pro- 
biormethode war Y e r b a l tn ie m a f i ig  achnell auszufiihren 
und konnte durch dio 1839 von F u c h a t  zuerst an- 
gegebeno Gewichtsanalyso auf nassem AVege wegen 
dor langwierigen Trennung dea Eiaens y o i i  der Ton- 
erde, Phoa])horaaure usw. kaum yerdrangt werden. 
Durch dio Probicrinothode wurden zugloich die Zu- 
schliige ermittelt, welche fiir die Yerhiittung des be- 
treffenden Erzes am yorteilhaftosten war. DieSclimelz- 
Y e r a u c b e  im Kleinen entaprechen freilich nicht immer 
den Erfabrungen im GroBen, da besonders die Aror-

* „ Z o i tB c h r i f t  fi i r anal. C h e m i e "  1903 S. 359.
** „Zeitschrift fur anal. Chemie" 1904 S. 97.
§ „Sonderauagabe aus der Sammlung chemischor

und chemisch-teclinischer Yortrage" 1908 Bd. XIII.
§§ „Oesterr. Chemiker-Zeitung“ 1910, Nr. 1, Aus- 

zug aus einem in der Plenaryersammlung des Arer- 
eines osterr. Chemiker am 6. Noy. 1909 gehaltenen 
Yortrage.

f  „Ilandbuch der Eisenhiittenkunde“ yon Dr. C. 
J. B. K a r s t e n  1841, Bd. 1, S. 618, aus Erdmanńa 

Journal fur prakt. Chemie" XYII S. 160, XVIII S. 495.
*



408 Stahl und Eison. Chemische und m ełąllurgische M itteilungen. 30. Jahrg. Nr. 11.

schlackung des Tiegelmateriales die Ergebnisse der 
Schraelzung beeintrachtigto. Des historischen rnteresses 
wagen sei hier das wohl iilteste titrimctrische Yer
fahren kurz erwahnt: die sogenannto Chlorimotrie, 
worunter die maBanalytische Messung des Bleichsauer- 
stofFes, Yornohmlicli dos Chlorkalkes YCrstandon wurdo. 
UrsprÓnglicli von G a y - L u s s a c  (1824) entdcckt, 
scheint sio von E. J. O t t o  und J. B e r z o l i u s  auch 
auf dio Bestimmung des Eisens angowandt worden zu 
sein. Das mit vielen Echlern behaftoto Yerfahren 
hat nur in der von B o b . B u n s e  n (1853) angowandten 
Form eines Restverfahrens theoretisches interesse.

Einen groBen Fortschritt bodeutete es, ais Fuclis* 
die salzsaure Losung der Eiscnorze mit blankom Kupfer 
roduzierte und aus dem OewiehtsTcrluste desselben 
den Eisengehalt berechnete. Eino Umwiilzung imEisen- 
liilttenlaboratorium hraehte die Einfuhrung der MaB- 
analyse, an dereń Ausbildung besonders franzosischo 
Eorsohor wie P e 1 o u z o und M a r g u e r i t  e** horvor- 
ragenden Anteil hatten. In Deutschland war os II. 
S c h w a r z ,  der das erste Lolirbuch iiber MaBanalyso 
1850 yeroffentlichte, und der ais einer der ersten das 
jodoinetrischo Yerfahren, d. h. die Messung des aus 
einer Jodkaliumlosung dureh Eisenelilorid froi ge- 
wordenen Jods mittels unterschwefligsauren Xatriums, 
zur Bestimmung des Eisens bonutzte. Der eigentliche 
Ilrheber dieser Mothode ist D u f l o s ,  dor die Reak- 
tion Eisenehlorid-Jodkalium benutzte bei der Titration 
von Ferrisalzen mit Zinnchloriir (1841). Jodkalium 
diente hierbei ais Indikator. Aus dem Oewichte der 
Y o r b r a u c h te n  Zinnchlorurlosung wurde dio Mengo dc-s 
Eisens ermittelt. Um die weitere Ausbildung des 
jodometrischen Yerfalirens haben sieli A. S t r e n g  
(1855), F. Mo h r  (1860)f und C. S. B r a u n  (1860) 
besondoro Yerdienste erworbon. Die direkte Messung 
der Eerrisalze mit Thiosulfat wurdo von J. S e h e r o r  
(IS54) Yorgeschlagen, doch ist diese Methode nebst ihren 
Abanderungen mehr oder weniger ungenau und fiir dic 
Praxis der Eisenerzanalyse ohne Bedeutung goblieben.

F  r e d e r i c M a r g u e r i t o  erzielte (1846) mit der 
Einfuhrung der Chamiileonmethodo dio schonsten Er- 
folge. Die salzsauro Losung der Eisenerze reduzierto 
cr mit Natriumsulfit oder Zink. Etwas spiiter kam 
dio Titration der Eerrosalze mittels Kaliumbichro- 
mates auf, dio unabliangig yoii einandor der Englander
E. P e n  ny  (1850) und der Oesterreicher J. S c h a b  us  
(1851) bekannt gaben. In Deutschland und Frank- 
reieh war besonders das Chamiileonverfahren, in Eng- 
land dagegen das CliromatYerfahren in Gebraueh. Im 
Jahre 1862 maeliten J. Lo wo n t ha l  und E. L o n B e n f f  
dio Aufsehen errogendo Beobachtung, daB bei der 
Einwirkung von Permanganat auf dio salzsaure Eerro- 
salzlosimg dio Salzsauro zu einem Teilo zu Chlor 
oxydiert wird, obwohl die Yersuchsbedingungen so 
liegen, daB Permanganat fur sich allein auf Y e r d i i n n t o  
Salzsaure nicht einwirkt. R e m i g i  u 8 F r e s e n i u s §  
war os, der dio Angaben Y on  Lowenthal und LenBen 
sofort nacliprufto und zu domsolben iiberrasclienden 
Ergebnis kam. Nach den Versuchen Y o n  Fresenius 
gaben dio dritte und yierto Titration, boi denen die- 
selbe Menge Eisenosydulsalzlosung zu der B c h o n  mehr- 
fach benutzton Titrierflussigkeit hinzugefugt wurde, erst 
konstantę Werto. Jedenfalls machto sich hierbei schon 
der EinfluB des entstandcnen Mangansulfates geltcnd.

Die Zinnchloriirmethode, wie sie urspriinglicli 
Duflos anwandte und spSter von P on n y  und Wa l l a c e  
ompfohlen worden war, hatte den Xachteil, daB der 
Eudpunkt nicht scharf zu erkennen war. Dureh R.

* „Journal fur praktische Cliemie“ XVII, S. 100. 
** „Ann. de Chim. et do Phvs.“ III. Reihe, Bd. 18,

S. 244.
t  „Ann. de Chim. et Pharm.“ 105, S. 53. 

f f  .Zeitschrift fur anal. Chemie" 1, S. 329.
§ „Zeitschrift fiir anal. Chemio" 1, S. 361.

Fresenius* wurde sio crst zu einer praktisch ausfiihr- 
baren Methode gestaltot, indom Fresenius den geringen 
UeberschuB des Zinnchloriirs mit einer Jodlosung, dereń 
Wirkungswert gegen lotztore festgostellt war, zuriiek- 
titrierto. Seinerzeit war dieso Methodo sehr gebraueh- 
licli, da es leiclit gelingt, eino Losung von Ferri- 
chlorid lierzustollen. Der einzige Uebelstand war der, 
dali dio Zinnchlorurlosung nur von geringer llaltbar- 
keit war, und sich daher eine tagliche Kontrollc ihres 
Titors notig machto.

Das Zinnchloriir wurdo spiiter dureh andere Ro- 
duktionsmittcl ersctzt, so durcli eino Cuprochlorid- 
losung von Cl. W i n k l e r  (1805), durcli dio blaue 
Losung des Molybdansalzes yoii A. P u r z o t t i  (1896) 
und dureh die Yiolotto Salzlosung des dreiwertigen 
Titans von C. K n e c h t  und E. H i b b e r t  (1903). 
Doch sind diese Methoden kaum von Bedeutung fur 
dio Praxis geworden. AYurdo bisher die Zinnchlorur
losung ais MaBlliissigkeit benutzt, so kam F. ICoBlor** 
(1855) auf den genialen Einfall, den geringen Uober- 
8chuB des Zinnchlorlirs dureh Quecksilberchlorid zu 
beseitigen. Die Zinnchlorurlosung brauchte hierbei 
nicht einen festgestellton Wirkungswert zu besitzen. 
Das auf diese Weise gebildete Ferrosalz titrierto 
KeBler mit einer Kaliumbiehromatlosung, da sich 
Permanganat hierfilr zunachst ais ungoeignet erwios. 
KeBler konnte die yon Lowenthal und LenBen (1862) 
beobachtete Chlorentwicklung bei der Titration Yon 
salzsauron Eisenchloriirlosungen mittels Kaliuniperman- 
ganatos nur bestiitigen, doch fand er bereits 1863f 
in dem Mangansulfat ein goeignetos Schutzmittel.

Dieso Entdeckung, die heute von so weitu-agender 
Bedeutung geworden ist f u r  die Eisenbestimmung 
mittels Pormanganates, blieb lange Zeit unboaehtet, 
und es war C. Z i m m e  r  m a n n Y o r h e h a l t e n ,  o h n e  dio 
Arbeit KeBlers gekannt zu baben, 18 Jahre spiiter 
diesplbe von nouom zu entdecken. Doch beanspruchte 
KeBler 1882 die Prioritat liir sich. Die Yerbindung 
beider Entdeckungen, d. li. des Reduktionsvcrfahrens 
mit Stannochlorid und Quecksilborchlorid und der 
Schutzwirkung der Mangansalze, vervollstandigte dann 
C. R e i n h a r d t f f  1884 zu der heuto allgemein go- 
briiuchlichen Eisonbestiminungsmetbode. Um den 
Farbonumschlag in der griinen Eisenehloridlosung 
noch scliiirfer zu orkonnen, fiihrte R einhardtftf 1889 
dio Anwendung von Phosphorsaure ein, welche oine 
farblose Losung ermoglichte und damit den End- 
punkt der Titration s c h i i r f e r  liervortreten lieB.

J. W a g il erg  machto 1899 darauf aufmerk- 
sam, daB trotz des Zusatzos yoii .Mangansulfat die 
yoii KeBler chemische Induktion genannto „iiber- 
tragene Reaktionsfiihigkeit" : Ferrosalz - Salzsaure-
Permanganat, nicht Yollstandig zu beheben sei, daB 
also dio Reaktion immer noch anormal yerlief, und 
diese Eisenbestimmungsmethode empirischen Charakter 
trage, und daB dahor die T i t e r s t e l l u n g  i n 
g 1 e i c h e r W e i s e  zu erfolgen habe, wio dio eigent
liche Gehaltsbestimmung. Ma n c h o t  hat diose Frage 
1902§§ eingeheml gepruft, und die Reaktion Ferro
salz-Salzsaure-Permanganat steht immer wieder im 
Mittelpunkte des Tnteresses, wie es auch die Arbeiten 
A. Skrabals aufs neuo bowiesen haben. K.
Kolorimotrischo Eisenbestinnunng in fouerfosten  

Malorialien.
Dio genaue Bestimmung Y o n  sehr geringen Men

gen Eisen, wie sie in Tonen, Sanden, Scliamotte oder 
anderen feuerfesten Produkten Yorzukommen pflegen,

* „Zeitschrift fiir anal. Chemie” 1, S. 26.
** „Fogg. Ann." 95, S. 223.

„Pogg. & i . “ 119, S. 225.
f f  „Stalli und Eisen" 1884, S. 704. 

f f t  „Cliem. Zeit." 18S9, S. 323.
§ „Zeitsch. f. physik. Chemie" 28, S. 33.

.Liebigs Annai.“ 325, S. 105.
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ist oft mit ziorolichon Schwierigkeiten yerbunden. Ge- 
wiihnlich arbeitet mail in der Weise, daB man nach dem 
AufschluB mit Alkalikarbonat und dem Absclieiden der 
Kieselsaure in dereń Filtrat Eisen undTonerde zusammon 
mit Ammoniak fiillt, den abfiltriorten Niedersehlag in 
Schwefelsaure lost, das Eison durch metallisches Zink 
reduzicrt und schlieBlich mit oinor sehr vordilnnton, 
in schwefclsaurer Losung cingestellten Permanganat- 
losung titrimotrisch bestimmt. Abgesehen yoh der 
langeren Zoit, dio dio yerschiedenen Operationen, be- 
sonders die Reduktion mit ro i nem Zink, in Anspruch 
ilimmt, ist diese Art der Bestimmung wegen dorSchwie- 
rigkeit, Yollkommen oisenfroies Zink zu erhalten, niclit 
besonders zufriedenstellend. Ais einfaclio Methodo, 
dio dioso Uebelstande nicht aufwcist, und die in don 
Fallen, boi denen der Eisengehalt eine bestimmie
Grenze nicht uberschreitot, auBerordentlich genau ijt,
empfiehlt Had a nk *  dio kolorimetrische Bestimmung 
des Eisens mit llilfe von Rhodanammonium, wio man 
sie auch luiufig bei Eisenbestimmungen in Gebrauchs- 
wassern anwcndet. Zur Ausfiihrung dor Bestimmung 
schlieBt man 1 g der Substanz in dor iiblichen Weise 
auf, lo s t  dio Schmelze in Y o r d i in n t e r  S a l z s i i u r o  und 
bewirkt durch Zugabo einiger Kornchen Kalium- 
clilorat eino yollstiindige Oxydation dos Eisons. 
Darauf fiihrt man dio Losung in einen 1 1-MeB-
kolhen iiber, fiillt bis zur .Markę auf und bringt
dann 100 ccm mit einigen Kubikzontimetern einer 
Rhodanammoniumlosung in einen Yergloićlizy linder. 
Erscheint die rote Farbo hierbei zu dunkel, wodurch 
eine genauo Schiitzung erscliwert wird, so entnimmt 
mail nur 50 ccm und fiillt mit 50 ccm Wasser und 
der erforderliclien RhodanammoniumlSsung auf. Man

* „Spreelisaal" 1909, 29. Juli, S. 415.

kann mm dieso roto Farbę mit auf gleiche Weiso behan- 
delton Losungen yon gonau bestimmtem Eisongehalte yor- 
gleichon, oder kann sich auch zweckmśiBig des Koonig- 
schen Kolorimeters bedionen, das aus einem drehbaren 
sechsseitigen Prisma besteht, auf dem sochs rote 
Farbstreifoń von yerschiedenor Tonung aufgcklobt sind. 
In einon soitlich angebrachton Schirm wird oin Glas- 
zylindor gestellt, dor dieselbe Breite und Hohe hat, 
wie die zum Yergloiche aufgeklebten Farbstreifoń; in 
diesen Zylinder fiillt man die zu untorsucliendo Fliis- 
sigkeit mit 3 oder mehr ccm einer etwa 100/oigon 
Rhodanammoniumlosung ein und sucht boi auffallon- 
dern Licht durch Drohen dor Skala eino moglichst 
genauo Uoberoinstimmung zwischen dem Farbenton 
der Losung und einem der Farbstreifoń zu erzielen. 
Kann man hierbei nicht eino Y o l l k o n u n e n e  Deckung 
der Farben erhalten, so liiBt sich durch Intorpolation 
zwischen dem naclist helleren und dunkleren Fnrbton 
der Gelialt der Losung leicht bestimmen. Ueber jedem 
Streifen ist angegeben, welcher Gelialt in  Milligramm 
in 100 ccm dom betreffenden Farbton entspricht. 
Man erhalt also lici Anwendung Y on 100 ccm Losung 
den Gelialt an Eisen in Milligramm in dor abgewogenen 
Menge yo ii  1 g, indom man die uber don Farbstreifen 
angegobeno Zahl mit 10, bei Anwendung von 50 ccm 
Losung mit 20 multipliziert. Dio iiber der Farbskala 
angogobenen Zahlen geben somit gleichzeitig Gowichts- 
prozente an.

Nach dieser Methodo wurden in wenigen Minuten 
eino groBere Anzalil yon Eisenbostimmungen in Ze- 
mont, Schlackensand, Ton usw. ausgefiihrt, die mit 
den Ergebnissen der bei den gleichen Materialien yor- 
gleichsweiso ausgefiihrten Gewichta- und maBanaly- 
tischen Bestimmungen gut ubereinstimmten. p.

Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldungen.*

3. Marz 1910. KI, lOa, M 37 419. Ilubyorrich- 
tung an Stampfmascliinen. Richard Merkel, Cliemnitz, 
GernianiastraBe 19.

7. Marz 1910. KI. 10 a, O 5S51. Liegender 
Koksofon mit Yorwarmung der Yerbrennungsluft durch 
Abgase. Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. II., Dalil- 
hausen a. d. Rulir.

KI. 10a, R 28 647. Yerfahren zum besseren Reii:- 
halten der Steigrolire bei lCoksofen. Bernhard 
Rickers und Emil Klinke, Sterkrade, Rbld.

KI. 18 a, B 54 976. SicherheitsYorrichtung fiir 
Hockofenaufziige und dergl. mit sclbsttiitiger Begich- 
tang. Benrather Maschinenfabrik, Act.-Ges., Benrath 
bei Dusseldorf.

KI. 18 a, S 27 234. Doppelwandiger Schlacken- 
kiibel. Senssenbrennor, Maschinenfabrik und Kessel- 
schmiedo, Diisseldorf-Oberkassel.

KI. 18 b, M 36 890. Beachickungsyorrichtung fiir 
Martinofen und andero Oefen, mit zweiteiligem Be- 
sehickungsschwengel, dessen yorderer Teil um eine 
wageroehto Achse drehbar ist. Frank Mackbacli, 
Uerdingen a. Rh.

KI. 1S c, L 29 020. Gliihtopf zum Gliihen yon 
blanken Metallen oder sonstigem Gut unter Aufrecht- 
erhaltung einor Luftleero im Topf wahrend des Glu- 
"ens; Zus. z. Anm. L 28351. Emil Theodor Lammine, 
-Miilheim Rh., Schonratherstr. 26.

KI. 48c, K 36321. Yerfahren zum Emaillieren 
Yon Gegenstiinden aller Art, insbesondere aus Metali, 
rrau Franziska Iłom, Neu-Ulm.

* Die Anmeldungen liegen yon dem angegehenen 
lage an wahrend zwoier Monate fiir jodormann zur 
Linsicht und Einspruchorhebung im Patentamte zu 
Berl in aus.

KI. 48 d, L 26 767. Yerfahren zur Herstellung 
oinor gleichzeitig rostschiitzenden Fiirbung yon Eisen 
und Stahl mit Benutzung einer kiinstlich heryor- 
gerufeuen Osydschicht oder Schwefeleieenschiclit. 
Dr. Albert Lang, Karlsruhe, Weberstr. 7.

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

7. Miirz 1910. KI. 71), Nr. 411187. Zum Bildon 
eines Flansches an Rohren dionondes AnschweiBstuck. 
Franz Trosiener, Dusseldorf, Konigsalloo 78.

KI. 7 b, Nr. 411 188. Zum Bilden einer Muffe an 
schmiedeisernen Rohren dienendes AnschweiBstuck. 
Franz Trosiener, Diisseldorf, Konigsalleo 78.

KI. 7 f, Nr. 411 142. Walzwerk mit drei AYalzen 
zum Auswalzcn yon Federstiitzen fiir Eisonbahnwagen 
und dergl. Gewerkschaft Deutscher Kaiser llambom, 
Bruckhauscn a. Eh.

O esterreich ische Patentanmeldungen.*
1. Miirz 1910. KI. 19 a, A 6592/07. Schienen- 

stoByerbindung und Schienonbefestigung. Michael 
Slokar, Zara.

KI. 40 h, A 4776/09. Yerfahren zum Anheizen 
elektrischer Induktionsofen fiir metallurgische Zwecke. 
Rochlingscho Eisen- und Stahlwerke, G. m. b. H., 
Johannes Schoenaya und Wilhelm Rodenhauser, Yolk- 
lingen a. d. Saar.

KI. 80b, A 1975/08. Yerfahren zur Herstellung 
yon Tiegeln fiir GuBstahlbereitung. Fedor Porębski, 
Ternitz a. d. Sudbahn.

* Die Anmeldungen liegen yon dem angegehenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederrnann zur 
Einsicht und Einspruchorhebung im Patentamte zu 
Wi e n  aus.
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Statistisches.
R oheisenerzeugung Deutschlands und Luxem burgs im Februar 1910.

B e z i r k e

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

im
J a n u a r  1910 

t

im
F ebr. 1910 

t

vom  i .  J a n . 
bis 28. F ebr. 

1910

t

lm
F eb ruar 1909 

t

Tom
1. J a n . bis 
2S. F eb ruar 

1909 
t

aacg
~s JI 
s  i  
■z ^OjJ C3 
£ 1 
1 *

Rheinland-Weatfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nasaau . 
Schlesien . .......................... .... .............................

Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . . 
S aarb ezirk ........................................................ ...

106 555 
18 161 

7 402 
33 275 

3 440 
9 500 

50 494

95 319 
18 135 
5 061 

27 S00 
3 155 
9 000 

47 729

201 874 
36 296 
12 463 
61 075 

6 595 
18 500 
98 223

77 418 
17 585 

5919 
23 996 

2 843 
7 200 

49 035

152 004 
36 647 
10 569 
52 223 

5912 
15 100 

104 099

GieBerei-Roheiaen Sa. 228 827 206 199 435 026 183 996 376 554

_ó s  
=§ a S
aa S —5; 
i  s

cS **

Rheinland-WeBtfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-NaBsau .
S ch les ien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ..........................

25 391 
4 211 

297 
7 900

27 521 
2 385 
1 267 
7 940

52 912 
6 596 
1 564 

15 900

22 577 
3 056 
2 324 
5 920

49 265 
6 530 
5 696 

11 180

BesBemer-Roheisen Sa. 37 859 39 113 76 972 33 877 72 671

/-v« g 
.= J3
Cd t—
ń s  £ -g O Sc
^  J

Rheinland-Weatfalen..............................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S ch les ien ................. ..............................................
Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . .
S aarb ez irk ............................................................
Lothringen und Luxemburg..............................

298 407

27 730
28 012 
15 640 
89 751

290 109

286 032

25 515 
19 384 
15 808 
79 685 

271 482

584 439

53 245 
47 396 
31 448 

169 436 
561591

252 487

18 383 
18 084 
14 670 
76 804 

215 560

518 872

39 018 
38 760 
30 150 

155 655 
442 909

Thomaa-Roheieen Sa.' 749 649 697 906 1 447 555 595 988 1 225 364

1
U l—' J— CSa<3 S ** *■< rr: 
i 3  o-a fc-2 « cS &o ' S

R h e i n l a n d - W e B t f a l e n  ........................................... ....
Siegerland, Lahnbezirk und Heosen-Nassau .

Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . .

72 371 
23 559 

9 842

55 141 
23 965 
10 656 

3 730

127 512 
47 524 
20 498 

3 730

47 869 
19 561 
12 405

117 495 
40 846 
23 726

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 105 772 93 492 199 264 79 835 182 067

E S

■i fo  ftS .22
"c OO 

13cS -=o

Rheinland-Weatfalen ...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-NasBau .
S ch lesien ........................................... ....
Mittel- und Ostdeutschland..............................
Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . . 
Lothringen and L uiem burg..............................

7 299
8 561 

28 047

250 
11 310

6 524 
10 802 
25 631

450 
11 234

13 823 
19 363 
53 678

700 
22 544

U  567 
8 020 

26 651

380 
9 353

18 920 
18211 
55 699

740 
21 162

Puddel-Roheisen Sa. 55 467 54 641 110 108 55 971 114 732

b o
a
a  pa Eb *°C3

i  ics>

R h e i n l a n d - W e B t f a l e n ......................................................
Siegerland, Lahnbezirk und Heaaen-Naasau .

Sch lea ien ................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ..........................
Bayern, Wiirttemberg und Thuringen .  .  .

S a a rb ez irk ............................................................
Lothringen und Luiemburg ..........................

510 023 
54 492 
73 318 
69 247 
19 330 
99 251 

351913

470 537 
55 287 
68 130 
58 854 
19 413 
88 685 

330 445

980 560 
109 779 
141 448 
128 101 
38 743 

187 936 
682 358

411918 
48 222 
65 682 
48 000 
17 893 
84 004 

273 948

856 556 
102 234 
134 708 
102 163 

36 802 
170 755 
568 170

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 177 574 1 091 351 2 268 925 949 667 1 971 388

E, g
1 s  i  ®= 

- i  _sa

i § es»

GieBerei-Roheisen................................................
Bossemer-Roheisen...............................................
Thom as-R oheiseti................................................
Stahl- und S p ie g e le is e n ...................................
Puddel-Roheisen . ................................................

228 827 
37 859 

749 649 
105 772 
55 467

206 199 
39 113 

697 906 
93 492 
54 641

435 026 
76 972 

1 447 555 
199 264 
110 108

183 996 
33 877 

595 988 
79 835 
55 971

376 554 
72 671 

1 225 364 
182 067 
114 732

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 177 574 1 091 351 2 268 925 949 667 1 971 388

F e b r u a r  1910: E in fu h r: A usfuhr:
E in fu h r: A usfuhr: E isen erze . . . . . . .  1844501 2353221

Steinkolilen...........................  5702121 1621427 1 R o h e ise n ................................. 9 5 0 2 1 6 7 5 0 3 1
I ir a u n k o h le n ......................  531779 1 4734 1 | K upfer ................................. 13850 1 436 1

R o h e i s e n e r z e u g u n g  i m A u s l a n d e :  B elgien: Januar 1910: 150 100 t.
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Fraukreiclis AuBenliaudel im Jahre 1909.*

E in fuh r im J a h re A usfuhr im J a h re

1909
t

1908**
t

1909
t

190S**
t

S te in k o h le ..........................................................................
K oks......................................................................................

15 426 031 
1 926166 • 
1 202 607

14 728 610 
1 826 630 
1 454 313

1 132 528 
182 792 

3 907 340

1 084 305 
150 783

2 383 878
GioBerei- und FrischcreirohoiBen...............................
Ferromangan, Ferrosilizium usw., Ferroaluininium

24 095 
6 791

49 968 
5 899

144 433 
9 226

168 995 
9 870

Zusammen 30 8 8 6 55 867 153 659 178 865

Puddelluppen mit vier und mehr °/» Sclilacke . .
Rohblocke, Kntippel und Stab(fluB)eison.................
Stab(schweiB)eisen............................................................
c, , • (  aus Schw eiB eison .......................................Schienon ; -n, n ■(aus  1'luBeisen...............................................
Winkel- und "]"-E isen................. ..................................
Achsen und Radreifen aus SchwoiB- und FluBoisen
Schmiedostucke aus SchweiB- und FluBoisen . . .
Bandeisen (SchweiB- und FluBeisen)..........................

, ( aus S cliw eiB eisen ...........................................Bleche { n , ,  .(aus  ilu B e isen ....................................................
Eisenbloch, Yerzinnt, verbleit, yerkupfert oder verzinkt 
Dralit aus SchwoiB- und FluBeisen, roli und Y e r

zinnt, Yerkupfcrt oder v e r z i n k t .................................
Werkzeugstahl.....................................................................

99 
2 476 
8 931 

15
1 718 

763 
683

2 951
1 908 
4 750
2 597 

13 667

2 930 
2 551

484
2 948 
9 602 

3
1 109 

316
1 489
2 953
1 084
3 871
2 591 

15 397

3 612 
1 855

2 642 
169 178 
28 217 
13 162 
73 678 

5 918 
1 198
1 105
2 814 
2 270
5 158 
1 676

6 598 
636

1 444 
226 365

30 544
2 927 

73 378
6 920 
1 710 
8 558
3 443
3 058
4 647 
1 444

6 524 
566

Zusammen 46 039 47 314 314 250 371 528

Roheisen, FluB- und SchweiBeisen insgesamt . . . 76 925 103 181 467 909 550 393

Rohren..................................................................................
Feil- und Gliibspano........................................................
B ruclio isen ........................................................
Schrott.........................................................................
Walz- und P uddelschlackc...........................................

5 109 
441 

1 221 
12 492 

240 727

5 239 
353 

1 663 
8 158 

172 342

3 305 
17 549 
5 304 

94 360 
199 134

4 596 
16 720
5 027 

91 496
200 989

Im Y e r e d e l u n g s Y c r k c h r  w u r d e n :

e ingefuhrt im  Jah re w ieder ausgefuhrt im Jalire

1909
t

1903**
t

1909
t

1908**
t

Frischorci r o h e i s e n .....................................................................
GieBereiroheisen.................................................................
SchweiBeisen aus f  H olzkohlen ioheisen .................

( K oksrolieisen..............................
Bleche ..........................
Stahl .................

81 405 
77 631 

695 
13 347 
12 365 

1 583

56 939 
01 867 

750 
10 882 
9310  
2 220

69 608 
76 060 

562 
10 384 
9 707 
1 607

59 044 
65 840 

1 262 
8 719 
6 801 
2 491

Zusammen 187 026 141 968 167 928 i 144 157

Dio Gesamteinfuhr Frankreichs an Roheisen, ako um 115232 t oder 20,1 °/» gestiegen und iiber-
SchweiB- und FluBoisen (unter AusschluB von Rohren, trifft die bisher iiochste Erzeugungsziffer, diejenige
Feil-und Glulispanen, Bruchoisen, Schrott, Walz- und dea Jahres 1907 (590444 t), noch um 97 479 t oder
Puddolschlacken) betrug somit im letzten Jahre 16,5 °/o. Von der Gcsamtmenge ontfielcn 355 235 t
263 951 t, d. h. 18 802 t oder fast 7,7 o/0 mehr ais im auf das erste und 332 688 t auf das zweite Haibjahr
Jahro 1908. Dagegen nahm dio Ausfuhr mit 635837 t 1909; 671 429 t wurden mittels Koks und 16 494 t
um 58 713 t oder fast 8,4 °/o gogoniiber dem Ergebnis mittels llolzkohle und Elektrizitat erzeugt. Die Menge
des Yorjahres ab. des Roheisens fur den basischen ProzcB bezifferte

sich im Bericbtsjahre auf 363 692 t uud war damit um 
Kanadas Roheisenorzeugung ini Jahre 1909.f 22 915 t oder 6,7 °/o h5her ais im Jahre 1908 (340 777 t),

wahrend gleichzeitig dio Erzeugung von Bessemcr- 
^ach den Ermittlungen der „American Iron and roheisen von 114 616 t im Jahre 1908 auf 172 258 t im

t?teel Association* f f  belief sich die gesąmte R o l i -  Berichtsjahre, d. li. also um 57 642 t oder 50,3 o/0 stieg.
e i s e n e r z o u g u n g  Kanadas im verflossenen Jahre R o h e i s e n  1'iir don basischen 1'rozeB wurde von vier Gcsell-
auf 687 923 t gegen 572 691 t im Jahre 1908; sie ist gchaftcn in neun Kokshochofen, Besseinerroheiscn von

zwei Gesellschaften in drei Kokshochofen hergestelt.
* Nach dem „Bulletin du Comite dos Forges de Die Zahl der kanadischen H o c h o f e n  betrug

Franco* Nr. 2916 (27. Febr. 1910). — Ygl. , Stahl am 31. Dezember 1909 insgesamt 16 (wie am gleichen
und Eisen“ 1909, 24. Marz, S. 436. Tage des Yorjahres); von diesen waren 11 (i. V. 10)

** Die Zahlen sind zum Teil naehtraglich berichtigt. im Betriebe, wahrend 5 (6) stillagen. Fiir 12 Oefen
t  Ygl. „Stahl und Eisen* 1909, 17. Febr., S. 258; waren hauptsachlich Koks, fiir vier llolzkohle ais

17. Marz, S. 402. Brennstoff im Gebrauch. Am Ende des Jahres 1909
t t  „The Bulletin" 1910, 1. Marz, S. 20. befanden sich auBerdem nocli 3 KokshochSfen im Bau.
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Schicnenery.cnguiig dor Yereinigten Staaten 
im Jalire 1909.*

Den statistischen Angaben der „American Iron 
and Steel AsBociation"ł * entnehmen wir. daB in den 
Yereinigten Staaten im abgelaufonen Jahre insgesamt 
3111 583 t S c h i e n e n  erzeugt wurden gegen 1952357 t 
im Jahre 1908, d. h. also 1 159226 t oder uber 59,3 °/o 
mehr. Yon dem Gesamtergebnisse ontficlen 809 400 t 
auf l>enns}'lvanien und 2 242 123 t auf dio iibrigon 
Staaten; 2 930279 t wurden von Werken hergestellt, 
dio ihren Stahl selbst erzeugen.

Dio Erzeugung von B e s s e m e r s t a h l s c h i o n e n  
bezifforte sich im Jahro 1909 auf 1 835 527 t gegon 
1315 904 t im Jahre zuror; sie ist also um 459G23 t 
oder uber 33,ł o/o gestiegen. Yon Werken, dic ihren 
Stahl in eigonen Betrieben erzeugen, wurden 1 751 547 t 
(1 293 049 t im Jahre 1908) horgcBtellt. Pcnnsyl- 
vanien erzeugte 562 641 t Bessemerstalilschicneń, wah
rend auf die iibrigen Staaten 1 272 886 t entfielen.

Die Erzeugung von S io me n s - Ma r t i  n - S t a h l -  
s c h i e n e n  stieg von 576 3S1 t im Jahro 1908 auf 
1 276 05G t im Berichtsjahro. Dio bedeutonde Zu- 
nahme um 699 675 t oder uber 121 o/o zeigt deutlieh 
das siegreiche Yordringen dos Sicnicns-Martinstahles 
in don Yereinigten Staaten. Fast dio ganze Erzeu
gung yoii Siomons-Martin-Stahlscliienen, die in gleicher 
Hohe noch yoii kemem der friihcren Jahro erreiclit 
wurde, entfiol auf basischcs Materiał; dabei wurden 
B a m tl ic l i e  Marlinstahlschienen Yon Walzwerken l i e r -  
gestollt, dio den Siemens - Martinstahl im eigenon 
Stahlwerk erzeugen. An dcm Gesamtergebnis waren 
im Jahre 1909 dor Keihenfolge nach botoiligt die 
Staaten Indiana, !’onnsylvanien, Colorado, Alabama, 
Ohio, New York, Jllinois, Maryland und New Jersey.

S c h i e n e n  a n s  S c h w c i B o i s e n  wurden im 
Borichtsjalire nicht mehr hergestellt, nachdem schon 
im Jahro 1908 die Erzeugung nur noch 72 t betragen 
hatte.

Nach M a t e r i a ł  u n d  Ge w i c h t  getrennt, ver- 
teiltc sich dio Erzeugung Y o n  S c h i e n e n  wio folgt:*

Sch lcncnerzcuguug
u n te r 22,3 kg 

f. d. Ifd. ni 
t

22,3 bis 4?,l kg 
f. <1. IM. m 

t

uber 42,1 kg
r. d. IM. m 

t
Insgesam t

t

Bessom erstahlschienen..........................
M artinstahlschienen..............................
SchwoiBeiscnschicnon..............................

227 145 
32 807
-

i
747 268 
310 575 _

861 114 
932 674

1 835 527 
1 276 056

Insgesamt fiir 1909 
Insgesamt fur 1908

259 952 
186 811

1 057 843 
699 209

1 793 788 
1 066 337

3111 583 
1 952 357

Ueber dio Erzeugung von S c h i e n e n  a u s  
S p e z i a l s t a h l ,  doron Menge in der obigen Gesamt- 
ziłfer enthalton ist, bringt dio Statistik in diesem 
Jahro zuerst genauo Angaben. Danach wurden in 
der Berichtszeit 3G520 t Titan-, 1014 t Mangan-,

12 484 t Niekel - Chrom- sowio 1265 t Nickclstahl- 
schienen und Schienen aus Elektrostahl hergestellt. 
Yon diesen insgesamt 51313 t,  die in acht Werken 
(und sechs Staaten) erzeugt wurden, waren 37 398 t 
in der Bessemerbirne und 13 915 t im Siemens-Martin
ofen hergestellt.

* Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 24. Febr., S. 296.
** „The Bullotin" 1910, 1. Marz, S. 20. Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 19. Mai, S. 756.

Aus Fachvereinen.
D eutscher  Betonverein.

In den Tagen vom 23. bis 25. Februar fand in 
Berlin die XIII. Hauptvorsanimlung des Yereins statt, 
zu der wieder eino groBe Zahl yoii Eisenbetonfachleuten 
herboigeśtromt war. Neben den Ycrtretorn der Staats- 
b a u Y o r w a l tu n g e n  d e r  e i n z e ln e n  Bundesstaaten sowio 
sehr vieler Kommunalbuuiimter und Baupolizeibohorden 
waren auch Yertreter aus Oesterreich, RuBland und 
Frankreich erscliionen.

Dio Yersammlungen fanden im Arehitektenhause 
statt. Am ersten Tage wurden die inneren Angelegen- 
lioiten des Yereines erledigt, wiihrcnd an den beiden 
anderen Tagen in einer Roili o yoii Yortragon uber 
weitere Fortselmtte des Eiscnbetons berichtet wurde.

Die Yersammlungen wurden geleitet yoii Kom- 
merzieurat E u g e n  D y c k e r h o f f  aus Biebrich. Nacli 
dom gedruckt Yorliegenden Jahresbericht des Yor
standes ziihlt der Yerein jetzt 143 ordentliche Mit- 
glieder (i. Y. 127), 61 auBerordentliclie Mitglieder 
(i. Y. 45), 12 beratende Mitglieder (i. Y. —), im ganzen 
also 216 gegen 184 im Jahre 1908. Die Boitrage be- 
trugen rund 61 000 Jt. Aus dem iibrigen Inhalt seien 
folgende Punkte hervorgelioben:

B a u u n f a l l s t a t i s t i k .  Es ist eine SachYorstan- 
digenliste aufgestellt worden und es soli nunmehr an- 
gestrobt werden, daB diese Saehyerstandigen amtlichen 
oder halbamtlichen Charakter erhalten, um ihnen so 
dio Moglichkeit, Yorgokomniene Unfiillo untorsuchon 
z u  konnen, zu geben. Fur die Bearbeitung der Frage

der Unfallstatistik ist auch vom Deutschen AusschuB 
fur Eisenbeton ein besonderer AusschuB, bestehend 
aus den HH. Reg.- und Baurat Lo r e n z  Me y e r  ais 
Yorsitzenden, Baurat Kna pp und Al f r e d  Hus e r  
eingesetzt.

Y o r s c h r i f t e n  fiir Mo ni e r e i s e n .  Yon seiten 
der Eisenbetonindustrio b c B te h t  der Wunsch nach be- 
sondoren Vorschriften fiir die Lieferung von Monier- 
eisen. Wegen der Aufstollung solcher sind Yerhand
lungen mit dem Yerein deutscher Eisenhiittenleute 
angeknDpft, und es ist oin besonderer AusschuB ge- 
bildet, der dio Angelegonheit in Gomeinscliaft mit dom 
Yerein deutscher Eisenhiittenleute weiter beraten soli.

Arbo i t s auBs chuB des  De u t s c h e n  A u s s c h u s - 
sos fur Ei s e n b e t o n .  Der ArbeitsausschuB dos Deut
schen Ausseliusses fiir Eisenbeton hat seinen Yor
sitzenden Reg.- und Baurat E g g o m a n n  im Yergan- 
genen Jahre durcli den Tod Yerloren. Zu seinem Nach- 
folger wurdo Reg.- und Baurat Lor e nz  Mey er  er- 
nannt. In den abgehaltenen drei Sitzungcn des Ar- 
beitsausschusses wurden in erster Linie neue Arbcits- 
plane durchberaten, die inzwischen zum Teil abge- 
schlossen und zum Teil auch schon in der Ausfiihrung 
begriffen sind. Sie erstrecken sich auf Yersuche uber 
den EinfluB der Elcktrizitat auf Beton und Eisenbeton, 
weiter auf den Ycrgleich der Festigkeit des Betons im 
Probewurfel und im Bauwerk. Aus einem im Aus
schuB erstatteten Berichte Y on Baudirektor y. Bach  
iiber seine Yersuche zur Ernuttlung des Gl e i t wi d c r -  
s t a n d  es  sei folgendes mitgeteilt: Der Gleitwider-
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stand nimmt i. a. mit zunelimondom AVas8crzusatz ab, 
ebensó wio dio Festigkeit. Der Gleitwidorstand konne 
mit groBer Wahrscheinliohkeit ala das 1 - his l,4faclie 
der Zugfestigkeit angenommen werden. Bestreichen 
der Eisen mit Scliliimmo erhoht den Gleitwidorstand 
etwas, wenn es ’/ 4 Stundo vor dem Einbetonieren ge
schieht. Angerostetcs Eison erhoht den Glcitwider- 
stand ebenfalls, ebenso auch dio bekannton nmerika- 
nischen 1’rofileisen, dio aber zugleich eine mehr spren- 
gende und damit zerstorende Wirkung des Betons aus- 
flbon. Rundeisen liaben hoheren Gleitwidorstand ais 
Flacheisen und von diesen die flachliegenden gerin- 
geren ais dio hocbknnt gestelltcn.

M o o r a u s a c h u B  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c l i u s -  
ses  fi ir E i s e n b e t o n .  Zur Priifung der Frage der 
Zerstorung von Beton durch Moorwasser ist ein selb- 
stiindiger AusschuB gebildet, der zur Feststellung der 
einzelnen Moorstellen, dio an einzelnen Bauwerken 
beobachtet worden sind, eine Bereisung des Elb- 
Trave-Kanals ausgefiihrt und das Kodinger Hochmoor 
besichtigt hat.

Nach miindlich gegebonen Erliiuterungon und Er- 
ganzungen zu dem Jahrosbcrichto durch einzelno Be- 
riehterstatter folgten die Yortriige.

Zuorst sprach Oberingenieur S t o p p e s  von der 
Firma lliiser & Co., Obercnssel, Siegkreis, iiber: 
„Aus f uhrung von F a b r i k -  und S c h o r n s t e i n b a u  
in E i s e n b e t o n  unter besonderer Beriicksichtigung 
der Feucrfestigkeit der Matorialien und Konstruktions- 
teile". Er besebreibt dio Ausfiihrung einer Zement- 
fabrik fiir Drebofenbetrieb, bei der nicht nur dio 
Iloclibaukonstruktionen, sondern auch der 60 m hohe 
und 2,5 m oberen Durchmesser besitzendo Schornstein 
mit der davor gelagerten Staubkammer in Eisenbeton 
ausgefiihrt worden sind. Die Staubkammer dient zur 
Ablagerung gliihender Flugasche und hat Tempe
raturen von 500 bis 550 0 C, zeitweilig sogar 700 °, 
auszuhalten. In dem seit acht Monaten wahrenden 
Betriebe hat das Bauwerk diese hohen Ilitzegrade 
ohne jede Schiidigung und ohno daB sich Risse ge- 
zeigt haben, ausgehalten, trotzdem die Ausfiihrung 
unter ungttnstigen Ycrhaltnisscn erfolgte und dio Be- 
anspruchung besonders boi der ersten Inbotriebsetjung 
eino reelit nngflnstige ist. Ais ausreichender Schutz 
fiir das Eisen boi den angegebenen hohen Tempe
raturen hat sich im Yorliegenden Fali oine Boton- 
schiclit Yon 5 cm Starko erwiesen. — In der ansehliefien- 
den Besprechung halt Frofessor Gor mer  einen Probe- 
betrieb von sechs Monaten ITir ein abschlieBondos 
Urtoil ais nicht ausroichend und fiilirt ais Ergebnis 
von ihm angestellter Yersuche mit kleinen Probe- 
wiirfeln an, dal! bei Erhitzung von 250° eino Steige
rung der Festigkeit eintritt, der abor nach sechs bis 
acht .Monaten ein Festigkeitsverlust bis 30°/o folgt.

Der dann folgondo Yortrag dos Geh. Hofrates 
und Professors T li. Bo h m , Dresden, iiber „Zontral e  
R a u c h a b f t i h r u n g s a n l a g e n  in E i s e n b e  ton bei  
h o k o m o t i v h e i z h a u s e r n “ fiihrto aus, daB zuorst 
vor 18 Jahren fiir die sachsischen Staatsbahnen solche 
liauchabfilhrungsrohre aus Monierkonstruktion ans- 
gefiihrt seien, um dic yon den Rauchgasen immer 
leicht zorstorten Bleclirohro zu crsetzen, und daB sie 
sieli seither sehr gut bowalirt liatten, so daB seit 
1901 diese Ausfiihrungsart durchweg zur Anwendung 
gelangt. Neuerdinga sind ahnlicho Ausfiihrungen auch 
fiir die preuBisclie Yerwaltung hergestellt worden. 
Ala bemerkenswertes Beispiel wird der Lokomotiy- 
schuppen in Langendreer beschrieben.

Es folgten dio Yortrago von Landesbauinspoktor 
r e ys t e dt  iiber „Dio Wa r t h e b r i i c k e n  bei  N e u - 

s t a d t “, yon Direktor S p a n g e n b e r g  uber „Zwei  
monument a l e  l l a l l e n b a u t e n  in E i s e n b e t o n  mi t  
9f e i nmet z maBi ge r  B e a r b e i t u n g  der F laćh en " , 
'on Direktor M&l l e r  uber „Die nouen Korraen  
ur die e i nhoi  t l i che  Ł i e f e r u n g  und P r i i f u n g  von

X I.3o

Po r  tl andze  inont“, ron Ilegicrungsbaumeister a. D. 
M a g o n s ,  Hamburg, iiber „Be t onpr i i f unge n  und  
T r a n s p o r tb e t o n“. lir. Spangenberg beschriob 
die Eisenbotonkonstruktionon der OYangelischen Oar- 
nisonkirche in Ulm a. d. D. und die Ilaupthallc des 
Empfangsgebaudes im neuen Hauptbahnhof in Karls
ruhe. Dio Garnisonkirclie stellt den erston Kirchenbau 
dar, bei dem die tragenden Konstruktionen in Eisen
beton zur Ausfiihrung gelangt sind. Der Architekt 
hatte sich von yornberoin fiir diese Ausfiihrungsart 
ontschieden. Boi dem Hallcnbau fiir den Karlsruher 
Bahnhof sind bemorkenswert dio in Eisenbeton aus- 
gebildeten Fachwerktrager in den Langswanden zur 
Aufnahmc der Bogenbinder des Dachos.

In einem liingeren Yortrago „Das  E i s o n  im 
E i s o n b o t o n b a u “ behandolte Regierungabaumeister 
S c h l u c k e b i e r  der Firma Hilser & Co., Obercassel, 
die Ansprilche, dio der Eisonbetonbau an die Eigen- 
schaften des yerwendoten Eisens zu stellen hat, und 
brachto den Wunsch zum Ausdruck, daB diese Eigen- 
schafton durch bestimmte Lieferyorschrifton gowiihr- 
leistet werden mochten. Bis jetzt bestehen derartige 
Yorschrifton nicht, und Proben mit Biirgschafts- 
pflichten sind fiir das gewohnliche, jetzt yerwendoto 
Handelseisen nicht ublich. Das fast ausschlieBlich 
yerwendoto Eisen ist weiches basisches Thomasfluli- 
eisen, dessen durchschnittliche Zugfestigkeit zu 
40 kg/qmm bei 20 o/o Bruchdehnung gefunden wurde, 
und dessen Streckgrenze meist bei 21 bis 39 kg/jjmm 
liegt. Die Streckgrenze ist fur dio Beurteilung 
des Eisens das eigentlich JlaBgebende. Eine mog- 
lichst hohe, unter Beibehaltung der sonstigen Eigen- 
schaften ware fiir die Bodurfnisse des Eisenbetons 
das Erwiinschto. — In der anschlieBonden Be
sprechung teilt Oberbaudirektor v. B a c h  mit, daB 
schon jetzt ohne Schwierigkeiten Eisen mit beliebig 
hoher Streckgrenze geliefert werden konne und dio 
Herstellung solchen Eisens besondero technische 
Schwierigkeiten wohl nicht boreite. Bei der Priifung 
der Streckgrenze bestehen gowisse Schwierigkeiten. 
Einmal gibt es .Materiał, daa uberliaupt keiuo aus- 
geaprochene Streckgrenze besitzt, und sodann wird 
die Streckgrenze liiiher oder tiefer gefunden, je nacli- 
dem der Yersueh schneller oder langsamer durch- 
gefiihrt wird. Die Belastungsgeschwindigkeit spielt 
also bei der Bestimmung der Streckgrenze eine er- 
hebliche Rolle. Yon anderer Seito wird noch her- 
yorgohoben, daB durch lloherlegung der Streckgrenze 
dio erhoffte groBere Sichcrheit gegen RiBtiildung 
kaum erreicht wird, da der Unterschied des Elastizi- 
tatsmoduls bei Eisen mit yerschieden hoher Streck
grenze doch nur gering bleibt.

Dio gehaltenen Yortrage boten yiel des Inter- 
essanten und lieBen erkennen, wio sehr der Eiscn- 
betoniiau bemiiht ist, sich ein Gebiet nach dem an
deren, auf dem bisher der reine Eisenbau herrschte, 
zu erobern. Tn diesem Bestreben wird er durch die 
bestehenden Preisyerlialtnisse wesentlich unterstutzt. 
Nicht die absolute UeberlegCnheit der neuen Bau- 
weise iat es, die ihr so raschen Eingang yerschafft, 
sondern die Kostenfrage.

Stabeisen und Zcment, diese beiden wichtigen 
Faktoren fiir dic Preisbildung der Eisenbetonkonstruk- 
tionen, sind und werden noch zu Preisen abgegeben, 
dio in keinem richtigen Yęrhaltnis zu den Her- 
stellungskostcn stehen, wahrend die Eisenpreise all 
die Jahre auf angemessener Ilolie gehalten wurden. 
Dieser Umstand in Yerbindung mit der Tat3ache, daB 
beim Eisenbeton neuzeitliche Bestiinmungen eino wirt- 
scbaftliche Ausnutzung der Matorialien ermSglichten, 
wahrend einer sparsamen Materialyerwendung beim 
Eisenbau ycralteto Bestiinmungen entgegengestanden 
haben, hat jedenfalls seine Anwendung in yielcn 
Fallen erloichtert und die spnmghafte Yerschiebung 
in der Art und AVeise zu bauen beguńśtigt.

60
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Der ErlaB der neuen ministeriellon Bestimmungen, 
durch die fiir den Eisenbau dio von hervorragenden 
Fachlouton schon lange befiirwortoten hoheren Be- 
anspruchungsziffern festgesctzt werden, wird mit dazu 
beitragen, hier ausgloichend zu wirken, und so stellt 
zu hoffen, daB sieli allmahlich ein gewisser Ausgleich 
yollzieht, bei dem jedesmal d ie Bauweise zur Anwen
dung gelangen wird, dio fiir den yorliegenden Fali 
die wirtschaftlicliste Ausfiihrungsart darstellt.

ZusammenschluB der technischen  
Baubeamten.

hoheron technischen Baupolizeibeamten Deutschlands 
statt, zu dor auch die groBen InteressentenTerbando, 
wie der Stablwerks- Yerband, dor Yerein deutscher 
Briickon- und Eisenbaufirmen, der Deutsche Beton- 
Torein usw., Einladungen erhalten liatten.

Die Tagung, die unter dem Yorsitze des Baurates 
Max S c h n e i d e r ,  Miinchen, atattfand und nicht nur 
zahlreich yon Baupolizeibeamten aus ganz Deutsch
land, sondern auch aus Oesterroich besucht war, fiibrto 
zur Grundung oiner festen Yereinigung. Zweck der- 
selbcn ist, in regelmaBigen Zusammenkiinften Gelegen- 
heit zur Ausspraeho iibor wichtige baupolizeiliche 
Fragon und die Handbabung der baupolizeilichen Yor- 
sehriften zu goben, und auf diese Weise eine tun- 
lichst weitgehendo Einheitlicbkeit in dor Handbabung 
derselben herbeizufOhrcn. DaB man dabei den groBen 
Yerbanden Gclegenhoit zur Aussiirache und Wah- 
rung ihrer Interessen "eben will, ist mit groBer 
Freude zu begrOBen und zeugt von einem erfreu- 
lichen Eingohen auf dio Bediirfnisse dor Praxis. 
Die Organisation der Baupolizei hat in den letzten 
Jahren eino weitgehendo Entwicklung erfahron, und 
dio Art und Weise ihrer Ausubung kann fur das 
Bauon, insbesondere fiir die Yorwondung bestimmter 
Materialien, manchmal von einschneidender Bedeu
tung werden. Dio umfangreieho Tagesordnung betraf 
in der Hauptsacho Fragon aus dem Gebiete des 
Eisenbotonbaues. Privatdozent 1’r o b st ,
Berlin, sprach iiber: „Die H a n d b a b u n g  der
pr e uBi s c hon  mi n i s t e r i e l l o n  E i a e n b e t o n - B e - 
s t i m m u n g o n  d u r c h  die B a u p o l i z e i  u n t e r  
B e ru c k s i c h t i g u n g d e r  n e u e r e n  Y o r s u c h o“ 
und bob besoudors den Gegensatz, der zwischen den 
Bestimmungen betreffond llaft- und Scherspannung 
und den Ergebnissen der neueren Forschungon dariiber 
besteht, hervor.

Soitens des Botonveroinos waren yerschiedono 
Fragen angerogt, dio die Berochnung yon Eisenbeton- 
konstruktionen botrafen. Lobhaftore Erortorung rief 
dio Frago der Berochnung yon Eisonbetonbalkon ais 
kontinuioriiche Triiger sowio die Berochnung kreuz- 
weis arinierter Platton heryor. Zu dom orsteron 
Gegenstando iiuBorte sich y. E m p e r g o r  dahin, daB 
fiir dio Borechming naeh don Regeln der Kontinuitat 
dio Yorausaotzung der beweglichen Lagerung fehle, 
daB man dagegen wohl borechtigt soi, den EinfluB der 
an den Stiitzen yorhandenen teilweisen odor ganz- 
lichon Einspannung zu berucksichtigon. Die Frage 
iiber das MaB der yorhandenen Einspannung sei noch 
nicht yollig spruchreif, und his dahin iniisso die Be

rechnung mit bezw. - -  wohl am sympathisch- 
sten sein.

10

B e l a s t u n g s a n n a h m o n  im H o c h b a n  und  i hr  
Y o r g l e i c h  mi t  don t a t s a c h l i c h s t e n  L a s t o n “ 
yon Baukommissar Bul nhe i i n ,  Dresdon. Naeh An- 
8icbt dos Yortragenden decken sich yielfach dio in 
Handbiichern und auch Baupolizeiyorschriften ge- 
gebonon Zahlen iiber Eigengewichto und Nutzlast 
wenig mit dor Wirklichkeit. Er empflehlt eino Fest- 
setzung diosor Ziffern auf Grund tatsiicblicher Er- 
mittlungen und nicht naeh theoretischen Borechnungen.

Bauinspoktor S c h a r f f  aus Hamburg sprach iiber 
die Frage: „Naeh w o l c h e r  F o r m o l  i s t  di e  Kni ck-  
f e s t i g k e i t  g e d r u c k t e r  Ei s e ns t i i be  b a u p o l i z e i -  
l i ch z u prflfen?* und kam zu dem Ergebnis, daB 
man fiir die Berochnung yon auf Knicken beanspruch- 
ten Saulen besser die Tctma}'ersche Formol anstatt 
der meist iiblichon Eulorscbcn yerwendc. Fur Bautcn, 
die im Hamburger Baupolizeibezirke errichtet wor
den, muB die Berochnung naeh Tetmayer erfolgen, 
wobei man sich allerdings wegen der angeblich 
groBeren Genauigkeit dieser Formel mit einem ge- 
ringeren Sieherhoitsgrad begnOgt.

Eine cndgiiltigo Stellungnahme zu den ange- 
schnittenen Fragen konnto yon seiten der Yersamm
lung naturgemaB nicht erfolgen. Es sollen yielmebr 
Kommiasionon gebildet werden, dio die Gegenstandc 
im einzelnen durehberaten und auf der nachsten 
Tagung gegebenonfalls mit bestimmten Yorschlagen 
an dio Gesamthoit herantreten. Wenn dabei dio Yor- 
schliigo dor Kommissionen mit ihrer oingohenden Be- 
griindung rechtzeitig allen Beteiligten beknnntgcgeben 
worden, wird sich eine nutzbringonde Erorterung und 
befriedigonde Klarung der Fragen erzielen lassen.

S)ipL=Qng.  F ischm anit.

Umschau.
Das Abstubenlasson dosStahls im elektrischonOfen,

Im AnschluB an die Mitteilungen yon Ci ausol  
de C o u s B e r g u e s  iiber die Stahlerzeugung im elek- 
triseben Ofen* hatte He n r y  M. Howo seine Meinung 
iiber die Yorziige des elektrischen Ofens gegenuber 
dem Martinofen dargelegt,** dio darin g i p f e l n ,  daB 
die Ueberlegenheit in der Hauptsacho in der Moglich
keit e i n e r  energischen Deso.\ydation und Entschwef- 
lung beruht, die wieder auf dio Abweaenheit e i n e r  
oxydieronden Atmosphare zuruckzufiihren ist. Den 
Unterschied der Wirkungsweise des elektrischen Ofens 
gegoniiber der des Martinofens kennzeichnet or wie 
folgt: 1. Im elektischen Ofen bofindet sich das Me
tali in yollstandig desoxydiortem Zustande durch 
den Kohlenstoff, den man auf die Schlacke gebracht 
hat. Dio Zusatzo am Sehlusae finden also nur wenig

* Vgl. „Stahl und Eiaen“ 1909, 21. Juli, S. 1125.
** Ygl. „Stahl und Eisen“ 1909, 22. Dez, S. 2018.

zu desoxydieren yor, die Menge der bei der Desoxy- 
dation entstehenden schadlichen Produkte ist also 
weit geringer ais im Martinofen. 2. fn Abwesenheit 
oxydierender Reaktionen bleibt das Metali im elek- 
trischon Ofen ganz ruhig; die Bedingungen Bin d  also 
auBerordentlich giinstig, daB suspendierte Teilchen 
an dio Oberflache kommen und aus dem Metalle aus- 
treten konnen. Im Martinofen bildet sich bei der 
oxydierenden Atmosphare, stets Eisenoxyd, dieses 
reagiert unter Bildung yon Koblenoxyd mit dem 
Kohlenstoff des Stahles, es findet also Btets ein 
schwaches Kochen statt, welches der wirkaamen Aus- 
acheidung suspendierter Teilchen hinderlich ist. 3. Im 
elektrischen Ofen gestattet die Abwesenheit einer 
oxydierenden Atmosphare, die Charge lange Z e i t  naeh 
dem Zusatz der Desoxydationsmittel noch iliissig zu 
halten, um den suapendierten Teilchen die Moglichkeit 
zur Ausscheidung zu geben, ohne daB man jedoch 
eine rasche Aenderung der Badzusammensetzung 
befiirchten muBte. lin Martinofen dagegen bewirkt
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dio osydiorende Atmospliiiro oine rascho Aenderung 
dor Z u s a m n ie u B e tz u n g ,  so daB nur sehr geuhto Ilutten- 
leuto nach den Zusiitzen die Charge noch eine Zeit- 
lang im Ofen lasson konnon, ohne dali bodoutondo 
Aenderungon der Zusammensotzung eintreton.

Ueber diosen Punkt, liamlichdieWichtigkeit, in dem 
elektrischen Ofen Zeit zu haben, um Suspensionon sich 
ausscheiden zu lasson, habon nun do Co u s s o r g u e s  
und I ł owe  vorschiodeno Ansichton. Ersterer nimmt 
an, daB dio Ausscheidung sohr rasch yor sich gelit, 
I ł owo dagegen, daB sie sich nur langsam yollzieht 
etwa wio dio Ausscheidung von Kahm aus der Milch 
oder die Klarung getriihten Wassers. Ho w o fiihrt 
ais Beleg an, daB so hiiufig Schlackoneinschlusso im 
Stali! angetroffen werden. Dieso Anschauungen sucht 
C. de C o u s s e r g u e s *  in einer besonderen Abhand- 
lung zu widerlegen.

Zuniichst weist er darauf hin, daB man die Oxydo 
nicht ais fcste Partikel in Suspension auffassen diirfe, 
sondern sie sind in geschmolzenem Zustande in Losung. 
Die gegenwiirtige lJra.\is zeige auch, daB durch ein- 
faches Abstelien im elektrischen Ofen der Stahl keines
wegs desoxydiert wiirde und daB er auBerdem noch 
Einschliisse von Tonordo und Kioselsiiure enthalten 
wiirde. Die in Martinstalil gefundenen Einschlusso 
riihren yon ganz anderen Ursachon hor. Wenn das 
Bad im elektrischen Ofen eino halbo Stunde mit der 
weiBen Schlacke in Beriihrung war, so spielt es keine 
Rolle mehr, ob mail das Bad ruliig stehen laBt oder 
umriihrt odor ohne Sorgfalt in die Pfanno gieBt, es ent
steht immer ein ausgezeichnetes Produkt. AuBerdem 
glaubt C. de Cou ssę  r g u e s ,  dali das Bad fiinf bis 
zehn Minuten vor dcm Abstich immor noch arbeitet 
und niemals unbeweglich ist, auch nach dor Des- 
oxydation nicht, was er auf eine Oxydation durch den 
Luftzug im Ofen und durch oine Desoxydation der 
Kobie oder des Siliziums in der Schlacko zuriickfiihrt. 
DaB eino Oxydation auch im elektrischen Ofen statt- 
findo, zeige sich daran, daB man haufig noch Kohle 
odor Silizium zusotzen miisse, damit dio weiBe 
Schlacko sich nicht farbo. Das Metallbad unter der 
Schlacko bloibo aber auch gar nicht ruliig, wio man 
das yon don Induktionsofen wisse und wie es bei don 
anderen Oefen durch die Strombowegung und die 
lokalisierte Erhitzung unter der Elektrodo walir- 
schoinlich soi. Wenn keino Bowogung yorhandon sei, 
wiiro nicht zu yerstehen, wie ein Mangan- odor 
Siliziumzusatz wenige Minuten yor dem Abstich sich 
Yollstandig gleichmaBig im Metalie yerteilen konnte.
Es werden dann noch einigo Beispieie aus der 
Tiegelstahl- und Martinofen-l’raxiB usw. angefiihrt, 
welche zeigen, daB das Abstelien allein auch 
wiihrend langerer Zeit keinen blasen- und ein- 
schluBfroien Stahl liefort. Auch im elektrischen 
Ofen kann man nur desoxydieren und entschwofeln 
mit Hilfe yon Sclilacken. LiiBt man einen Stahl im 
elektrischen Ofen ruliig abstehen, so wird sich 
an der Oborflacho eine diiuno Schicht eines oxyd- 
reichen Stahles bilden und die Gegenwart einer ahn- 
lichen Schlacke yerhindert die ganze Desoxydation.
Die heutige Praxis zeigt, daB ein Stahl irgend wel
cher Zusammensotzung, welcher mit einer Schlacke 
bedeckt ist, die eine bemerkbare Mengo Metalloxydo 
enthiilt, immor oxydisch bleibt. Umgekehrt kann man 
nut weiBer Schlacke ein fast chomisch reines oxyd- 
freies Eisen erzielen, ohne irgendwelcho YorsichtsmaB- 
regeln fur die Ausscheidung der Yerunreinigungen 
durch Abstehenlassen zu treffen.

Betrachtet man dio beiden Ausfiihrungen etwas 
niiher, eo findet man, daB keiner der beiden Autoren 
dem andcrn etwas unrichtiges hat nachweisen konnon. 
Einerseits ist namlich sicher richtig, daB man durch 
das Abstehen allein einen Stahl nicht desoxydieren

* „Reyue de Metali.“ 1910, Jan, S. 1.

kann, sondorn nur durch Deso.yydationsmittol und 
richtigo Schlackonzusammensetzung. llichtig ist auch, 
daB oin Stahl, der eino halbo Stunde mit dor 
woiBon Schlacke in Beriihrung war, der also yon 
Oxyden und Yerunreinigungon bereits fast froi ist, 
koino besonderen VorsiclitsmaBregeln fiir dio Aus
scheidung der Yerunreinigungen durch Abstehenlassen 
mohr notig hat. Andererseits ist abor auch nicht 
zu leugnen, daB dio Moglichkeit, das Bad beliebig 
lange abstelien lassen zu konnon, doch ein groBer 
Yorteil des Vorfahren8 ist, denn jede Desoxydation 
erzeugt Reaktionsprodukte und die Aussonderung dieser 
gasformigen und geschmolzenen Produkte erfordert 
oine gowisso Zeit. Der Unterschied in den beiden 
Ansichten kommt schlieBlich nur darauf hinaus, was 
der eino nnd dor andere Autor ais ein „ruhiges" Bad 
ansiolit und yon welcliem Zoitpunkt ab or den Be- 
ginn des Abstehens reclinet. YerBteht man unter 
„ruhig“ nur den Zustand, in welchem koino merk- 
lichen Reaktionen im Bade mehr stattfinden, und gibt 
man zu, daB der Yorgang des Abstehens schon ein- 
setzt, „wenn das Bad im elektrischen Ofen eino halbo 
Stunde mit der woiBen Schlacko in Beriihrung war“, 
so ist kein Gegensatz in den Anschauungen mehr 
yorhanden. B. Neumann.

Yergleicli rorscliieilenor Liclittiuellou.*
In oinor umfangroiehen Abhandlung** teilt 

L. Gas t or  intercssanto yorgloiclionde Angaben iiber 
dio Betriebskoston und den Wirkungsgrad der yer- 
schiedonen Beleuchtungsarten mit. In nachstehender

Abbildung 1. Betriebskosten yerschiedener elektrischer Lampcn 
in Abhiinglgkelt vom Strompreise.

Zalilentafel 1 sind die in der Arbeit ermittelten Bo- 
triebskosten yerschiedener Beleuchtungsmittel fiir je 
1000 Kerzenstunden unter Annahmo folgonder Ein- 
heitspreise fur elektrischen Stroni oder Brennstolfc 
zusammengestollt:

S tr o m p r c is ................. 33,2 ^ fur 1 KWst
G a sp re iB ...................... 8,84 „ n 1 cbm

* Jfach „Eloktrotechn. Zeitschr." 1910, 10. Febr.,
S. 147.

** „The Electrician“ 1909, Bd. 64, S. 20, 51, 158, 
189, 276, 313.
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Kalziumkarbid . . . .  55,4 „ „ 1 kg
B e n z in ..........................25,7 „ „ 11
Paraffinól..................... 34,S „ „ 1 1
Beim Yergloicho dieser Zahlen inufl man natur- 

lich die Gro Be der einzelnen Lichteinheiten entsprechend 
bortieksichtigen; eine Lichtqucllo von 1000 HIC oder 
mehr, wie sie z. B. dio Bogenlampen darstellen, ist 
trotz ihrer groBeren Wirtschaftlichkeit nicht immer 
dio Y orto ilh a ftere , da man ja nicht immer so  groBe 
Lichtmengen braucht.

In Abbildung 1 sind die Betriebskosten, d. li. die 
Kosten fiir Stroni, Kohlen und Lampenersatz, vcrschic- 
dener elektrischer Lampen in ihrer Abhiingigkoit T o m  
Strompreise nach Angaben von Wo h l  auer  in graphi- 
sclier Darstellung wiedergegoben. Die Kosten fiir die 
Erneuerung und Untorhaltung wurden berechnet nach

der Formel -?--y---- ; hierin bedeutet La die mitt-
1 . Li 8

lero spharischo Intcnsitat, I die Lebensdauer der 
Lampe, d. li. des Brenners bei Nernstlailipen, der 
Kohlen boi iiogenlampen, des Yakuumrohros bei 
(Juecksilberdampf-Lampęn, und P den Preis der Gliih- 
lampe, der Erneuerung von Brenner und Ballastwider- 
stand bei Nornstlampon, der Erneuerung der Kohlen 
und Bodicnung bei Bogenlampen oder der Yakuum- 
rohre bei Quecksilberdampf-Lampcn.

Zahlentafel 1.
B e t r i e b s k o s t e n  Ye r s c h i e d e n e r  L i c h t q u c l l e n  

fiir 1000 IIK/st.

L ichtquelle

Elam m enbogonlam po.................................. 7 09
PreBgasbrenner............................................... 9,01
Petroloum -PreB gas....................................... 9,01
Quecksilbcrdampf-Lampo .......................... 14,40
RegcneratiY-Gliihlicht.................................. 16,25
Gasgliihlicht (Niederdruck) ..................... 21,60
Spiritus-Gluhlicht........................................... 21,60
Bogcnlampe mit offenoin Lichtbogeii . . 
Bogenlampe mit eingeschlossenem Licht-

21,60

bogen ............................................................ 28,80
Wolfram-GHihlampe....................................... 36,00
Osmiuni-Gliihlampo.............................. : . 43,BO
W echselstrom-Bogenlampo.......................... 46,90
Argand-Gasbronner....................................... 50,50
Tnntal-Gluhlampe ........................................... 54,00
N ern stlam p e................................................... 54,00
Glilhlampe mit metaliisiertem Kolilenfaden G1,30

64,90
GaB-Schnittbronner....................................... 79,40
Kohlenfaden-Gliihlauipo.............................. 104,50

Wirtschaftliche Rundschau.
Yom U olielsoiim arkte. — D e u t s c h l a n d .  Der 

r h e i n i s c h -  w e s t f ii 1 i sc li o Roheisenmarkt zeigt 
nach wio Yor das Geprage ruliigor Eestigkeit. Ilior 
und da hat sich in den Ycrflossenen beiden Wochen 
die Nachfrage nach GieBereieisen sowie nach niangan- 
haltigem Eison etwas belebt und teilweiso auch zu 
Absclilussen gofuhrt, jedoch ohne daB die Preise da
durch merkbar beeinfluBt worden waren. Kur Hamatit 
hatte eino kloine Aufbesserung im Preise zu ver- 
zeichnen, hauptstiehlieh wohl infolge der liolien Erz- 
preise, durcli die sich die Hiitten, die iliro Erzeugungs- 
mengen zum Teil a u s Y o r k a u f t  haben, YoranlaBt sehen,
ihre Eorderungon etwas zu erhohen. Die Preise 
stellen sich zurzeit wio folgt: f.d.t

j i
GleO ereirohcisen Nr. I ab  H u t t e ...................................... 65

„ I I I  „ „ .................................6 3 -6 4
Ilftraatit . . . .  ab H u t t e ........................... 6 6 -6 3
BeiMcmprroheisen „ „ .................................................64 — 66
Siegerlander Q ualitatłł-Puddeleisen ab S iegen . . . . 6 0 -6 3
Stahleisen, welBes, m it n ich t iiber 0,1 % Phosphor, ab

S ie t rc n ..................................................... .... ............................GO- 63
P ass. ab  rhein . W e r k e n ........................................................... 60 — 63
Thom ascisen m it m indestens 1,5 % M angan frcl Yer-

b rau c h iis te lle ........................................................................... 6 0 - 63ł/t
dasHelbe ohne M a n g a n .....................................................  66 — 59*/*

Spioffftlelsen, 10—1 2 % ................................................................ 63 — 65
Eng-1. O ieBerelrohcisen Nr. II I  frei R uhrort . . . .  73—74
Luxem burger PnddelfM ^r, ab L » x f» iv b u rg ......................50— b V jt

„ G ieB ereirohcben Nr. 1 1 1 ........................... 55—56

Die Abrufe sind weiter ais gunstig zu bezeichuen, und 
dio Yorrate auf don Iliitten beginnen sich immer 
mehr zu Yerringern.

E n g l a n d .  Aus Middlcsbrough wird uns unterm 
12. d. JI. wio folgt berichtet: Das Roheisongoscliaft 
war, soweit es dio Ausfuhr betrifft, in dieser Woche 
ziemlich still, hingegen ist der Bedarf des Inlandes 
lebhafter geworden. Ueber See ist der Vorsand groBer 
ais im Februar und, Yerglichcn mit den Yerschilfungen 
im Marz v. J., ganz besonders stark. Dio Warrantslagor 
wachsen nur langsam, und dio Yorrate der Iliitten sind 
kloin. Anfragen uber ausgedehnto Lieferzeit erfolgen 
zalilreicher, bleiben aber der Preiszuschlago wegen 
meistens erfolglos. Die Stimiiiung ist trotz der araeri- 
kamschen Berichte fest. In Hamatitsorten ist dor 
Umsatz groBer. — Die Preise fiir sofortige Lieferung 
sind ab AVerk: fiir G. Jl. B. Nr. I sh 54/—, fur Nr. 3 
sh 51/7'/a d bis sh 51/101/* d, fiir Hamatit in glcichcn

Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 64/9 d f. d. ton netto Kasae ; fiir 
Eriihjahrslieferung ist etwas mehr anzulegen. 1 liesige 
Warrants Nr. 3 sind zu sh 51/6' s d bis sh 51/7 d f. d. ton 
gut behauptet. In den Warrantslagern befinden sich 
hier 414813 tons, darunter 377 160 tons G. JI. B. Nr. 3.

Yom belgischen Eisenninrkte. — Aus Briissel 
wird uns unterm 13. d. JI. geschriebon: JVie yoraus- 
zusehen war, versteht sich der belgische Roheisenmarkt, 
nach dem kiirzlichen Riickgango der Ilochstnotierungen 
auf das allgemeine Proisniyeau, jetzt fest zu behaupten. 
Dio Stinimung im Roheisengeschaft ist erneut fest 
geworden, wozu dio gemeldeto Erhohung der Halb- 
zougpreise beigetragon hat. Jran darf orwarten, dafi 
nunmehr ein Itiickgang der Preise nicht mehr ein- 
treten wird, soforn nicht, wio teilweiso noch befiirchtct 
wird, ein starkores Angebot deutsehen Roheisens auf 
dem belgischen Jlarkte auftroten wird. — Auf dem 
Eertigeiseninarkte stiogen bei orneuter Belebung der 
iiberseeischen Naclifrage die Ausfuhrpreiso in Stab
eisen und Blechen, die in der Yorwocho um 1 bis
3 sh f. cl. t hatten weichen miissen, wieder auf die 
friihere Iloho. FluB- und SehweiBstabeisen notierte 
1 sh hoher und steht auf £  5.10.— bis £  5.12.— f. d. tDii 
zu 1016 kg fob Antwerpen. Die meisten Gcschiifte in 
Stabeisen werden zurzeit zu £  5.12.— getatigt. 
Auf dem Blochmarkto, wo PluBeisenblećho vor zelin 
Tagen zu £  5.13.— bis £  5.15.— zu haben waren, 
ist dor Durehschnittspreis jetzt wieder £  5.15.— , 
teilweise sind Auftrage sogar zu £  5.16.— fob Ant
werpen liereingenoinnien worden. In den iibrigen Er
zeugnissen des Eertigeisenmarktes ist das Gescliaft 
noch unverandert. Dio Inlandspreiso sind fest be
hauptet. — Geklagt wird uber den Beschiiftigungsgrad 
der Waggon- und Lokomotivfabriken; letzteren wird 
eino Anfang April d. J. stattfindemle Verdingung der 
belgischen Staatsbalm einen Auftrag auf 100 Loko- 
inotiven bringen.

Yom franzosischen Kohlenninrkte. — Die n o r d -  
f r a n z o s i s c h e n  Kohlenzechen haben kOrzlich be- 
schlossen, die K o h l e n p r e i s o  um 0,50 fr. f. d.t fiir Indu
strie kohlen mit Giiltigkeit ab 1. April d..Lund um 1 tr. f.d.t 
Y o m  1. Oktober d. J. ab zu e rhohen.  EUr die dureh 
die Uebcrschwemmungen in Jlitlcidenschaft gezogeneu 
Bezirke, insbesondere fur die Pariser Zone, bleiben
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clie bisherigen Preise bis zum 1. Oktober cl. J. in 
Kraft. — Die dcutsche Kohleneinfuhr nach Frankroich 
stiog im Monat Januar d. J. auf 117 000 t gegen 
05 000 t im Januar 1909, dio Kókseinfuhr im gleichen 
Monat auf 120500 t gegen 115000 t im Januar 1909, 
wahrend dio iibrigen Hauptlieferanton, GroBbritannion 
und Belgien, eine Abnahmo der Kohlen- und Koks- 
oinfnhr in demselben Monat zu verzeiehnon hatten.

Yersand (los Stulihrerks-Yorbandes. — Dor 
Yersand des Stali lworks-Yerbandcs an P r o d u k t o n  A 
betrug im F e b r u a r  390 840 t (Rohstahlgowicht); er 
war damit um 18 520 t lioher ais der Yersand im 
Januar d. J. (378 320 t), dagegen um 790 t niodriger 
ais der Yersand im Februar 1909 (397 030 t). Im 
einzelnen wurden yersandt: an Ilalbzeug 130 990 t 
gegen 133 009 t im Januar d. .1. und 105 998 t im 
Februar 1909; an Formeisen 144 1G7 t gegen 110427 t 
im Januar d. J. und 124 970 t im Februar 1909; an 
Eisenbahnmatcrial 115 083 gegen 134 290 t im Januar 
d. J. und 160 G62 t im Februar 1909. Der diesjahrigo 
Februarversand war also in Ilalbzeug um 3387 t und 
im Formeisen um 33 740 t hoher, in Eisenbahnmatcrial 
dagegen um 18 007 t niedriger ais dor Yersand im 
Yormonate. Yerglichen mit dem Februar 1909 wur
den im Bericlitsmonato an Ilalbzeug 30 998 t und an 
Formeisen 19191 t mehr, an Eisenbahnmatorial da
gegen 50 979 t weniger yersandt.

In den letzten 13 Monaten gestaltete sich der 
Yersand folgendermaBen:

1909
Ilalbzeug

t

Form-
elscn

t

Etsenbnlm-
matrriul

t

Gcsamt- 
produkte A 

t
Februar. . 105 998 124 970 10 6  002 397  035
Marz . . . 144  9 40 171 409 2 0 4  45 0 5 2 0 8 1 1
April . , . 109 34 0 131 448 123 881 364  609
Mai . . . 112 41 8 148  437 116  863 37 7  718
Juni . . . 114 188 157 85 0 146 58 8 41 8  626
Juli . . . 123  45 6 140  337 1 34  121 39 7  914
August . . 120  926 135  404 162  6S6 419  01 6
September. 136  4S7 137 192 165 22 5 4 3 8  904
Oktober . . 133  775 129 007 158  112 4 2 0  894
Noyember . 13 0  4 80 100  010 153  265 3 9 0  3 55
Dezember . 152  073 10 0  85 2 150 315 4 0 9  840

1910
Januar . . 133  G09 110  42 7 134 290 37 8  32 6
Februar , 130  99G 144 107 115 083 3 9 6  846

Beutselios GuHriiliron - Syndikat, A,, U., Ciii u
a. Uli, — Die Yerhandlungen, dic am 7. und K. d. M. 
zwecks Yerlangerung bezw. Erneuerung des Syndikatos 
stattfanden, fiihrten zu keinem nbsehlioBenden Er
gebnis, da einstweilen noch erhebliche Scliwiorigkeitcn 
zu Qberwindcn sind.

Siogerliindor Eisonstoinrorein, O. ni. 1). H. iii 
Siegen. — Die am 8. d. M. abgehaltone Hauptyer- 
.Sammlung bcschloB, den Yerein vom 1. Juli ab auf 
vier Jahre, d. h. bis zum 1. Juli 1914, fest zu v c r -  
l a n g e r n ,  ohne den Beitritt der Aplerbecker Hiitte, 
dor Gewerkschaft Briiderbund, der Gewerkschaft Gil- 
berg und des Freiergrundor Borgwerksyereins. Dio 
Fordereinschrankung dor Gruben wurde ab 1. Januar 
auf 15°/o ermaBigt.

Aktiongosollschaft Franz Megnin & Co. zn 
DiUingcn-Saar. — Dio Gosellschaft orzielto nach 
dom Berichte des Yorstandes im abgelaufencn Ge- 
schaftsjahre, bei einem Umsatze yon 1 023 440,37 
(i. A. 1 592 084,35) „K und einer Arbeiterzahl yon 
durchschnittlich 299 (303) Mann, unter EinscliluB yon 
11521,40 k* Yortrag und 4572,33 Jt> kleineren Ein- 
nahmen einen Roherlos yon 563 092,17 J t. Nach 
Yerrechnung yon 321 221,49 allgemeinen IJnkoston 
und 81860,02 J t  Abschroibungen yerbleibt ein Ilein- 
gewinn yon 100 604,66 J(>. Yon diesem Betrage flieBen 
S030,23 J6 der Riicklage zu, 22 900 JL werden ais 
Gewinnanteile an Yorstand und Aufsichtsrat aus- 
bezahlt und 94 500 ais Dividende (7 oJo w ie i. V.)

yerteilt, so daB also noch 35 174,43 JL auf neue Rech- 
nung yorzutragon sind.

Esclnyi ilor Borgirerks-Yerein zn Eschwcilor- 
Funipo — E sclnroiler-K oln  Eisenwerke, Aktien- 
gcsellsch a lt zu Esclnrciler-Piiinpclion. — In der
am 10. d. M. abgelialtenen Yorsammlung des ersten 
Unternchmens wurde oinstimmig die Yerschmelzung 
der beiden Gesellschaften* bcschlossen. — Dio Yor
sammlung der Eschwciler-Koln Eisenworko, die am 
gleichen Tage stattfand, war nicht boschluBfahig. 
Eino neue Versammlung soli daher zum 1. April eiii- 
berufen worden.

Harzer W erkozu Uiilioland und Zorge, Aktion- 
gosollscliaft zu Hlankenbnrg am Harz. — Der 
AbschluB fiir das abgelaufene Geschaftsjahr, das auf 
Grund der Beschliisse der yorjiihrigon auBerordentlichen 
Generalyersammlung nur das llalbjahr yom 1. Juli 
bis 31. Dezember 1909 umfaBt, ergibt nach Abschrei- 
bungen auf dio Anlasron in Hohe yon 48 919,60 (im 
GeschaftRjahro 1908/09 96 556,60) J t  einen Yerlust 
yon 25 946,40 J t (1908,09 unter Beriicksichtisung yon 
167 000 J t  Abfindung fiir don aufgelosten Eisenstein- 
Lieferungsvortrag Gewinn 11 825,73 M ), der aus der 
40 344,84 betragenden Riicklage zu deckon ist.

Tho Lackawanna Steel Company. — Nach 
dom Berichte** uber das am 31. Dezember y. J. ab
gelaufene Geschaftsjahr schlieBt dasselbo mit oinem 
Botriebsgewinne yon 25 290 061,39 g ab. Unter Hinzu- 
rechnung yon 451 429,77 g Einnahmen aus Beteili- 
gungen an anderen Unternehmungen und nach Abzug 
yon 20 580 838,28 g fur Fabrikationsunkosten und 
692 877,57 $ fiir VenvaUungs- und sonstige allgemeine 
Unkoston usw. yerbleibt ein Reinerlos yon 4 468 375,31 g. 
Yon diesom Betrage sind noch 2 059 337,49 g fiir 
Zinsen, 104 071,01 g fiir Pachton und staatiicho Ab- 
gabon, 40G 916,42 g f ii r U eh erwe i s u ngen an den Fonds zur 
Tilgung von Schuldyorsclireibnngen und fiir Abschrei- 
bungen auf Bergwerkseigentum sowio 1 119 940,88 # 
fiir Abschroibungen auf dio AYerksmlagcn und 
Ruckstellungen fiir Erneuerungsarboiten abzuziehen, 
mithin yerbleibt fiir das abgelaufene Jalir ein Ueber- 
scliuB yon 778 108,91 g. Rechnet man noch don 
UoberschuB am 1. Januar 1909 hinzu, so ergibt sich 
am 31. Dczombor 1909 ein GesamtiiborschuB yon
4 014 599,43 g.

Aus Rufi lands Eisenindustrie. — Dio gliinzende 
Ernte hat die Hoffnungen, daB sie don russischen 
Eisenmarkt beloben werde, nicht erfiillon konnen; des 
yielen Esperimcntierens im Laufe der letzten Jahro 
bereits miide gewordon, glauben die Eisenwerko. ihro 
Lago nur durch ZusammenschluB in Syndikatcn auf- 
bessorn zu konnen. In die Roihe der siidrussischen 
Werke, dio den Yortrieb eines Teiles ihrer Erzeugung 
dem siidrussischen Yerkaufssyndikate „ P r o d a m e t a u 
anyortraut haben, traton neuerdings dio Werko des 
polnischen, baltischen und das grofite AYerk des zen- 
tralon Gobiotcs, die „Moscauer AIotalhverko“, ein. Alle 
schienonwalzenden AYerke — mit Ausnahmo der Do- 
liezko-.Turjowski-Huttc — haben gleiclifalls den Ab
satz ihrer Schicnenorzeugung der „Prodameta" uber- 
goben. Dic Syndizierung der sudrussischen Blecli- 
erzeugung durch „Prodameta“ steht ebenfalls boyor, 
und ais naturliche Folgo hieryon werden die AYerko 
gleichzeitig in die Lage yersetzt, sich iiber ihre Er- 
zougung yon Rohblockon zu einigen. Im entgogen- 
gesetzten Fallo droht ihnen immer die Gefalir, daB 
bei der Billigkeit des Zwischenerzeugnisses sich stets 
Abtrunnige finden werden.

Neuerdings wird uns zur S y n d i k a t s f r a g e  in der 
russischen Eisenindustrie aus Briissel noch folgondes

* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 16. Febr., S. 310.
** Auszugsweiso wiedergegoben in „The Iron Age“

1910, 24. Febr., S. 485.
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mitgeteilt: Nach in don letzten Tagen an der B ru s B o le r  
Borse aus St. Petersburg yorliegenden Meldungen liegt 
man in dor russischen Eisenindustrio iiber dio Fort- 
daucr des russischen Eisensyndikatos „Prodamet a"  
Besorgnisse, weil dio russisehon Eisenwerksgesell- 
schaften R usbo  - Belge, Dnieproyionne, Briansk und 
Noyoroszsisk groBere Betriebserwoiterungen, wie man 
glaubt, zur Erlangung hoherer BctoiligungazifTorn, be- 
schlossen hatten. Da das Syndikat sich gegen jeden 
Antrag dieecr Art strikt ablehnend yerhalte, so konne 
es yielloicht zu dcm Ausscheidon dieser Gosollschaftcn 
aus dom Syndikato kommen, wodurch dio Fortdaner 
dessclben in Frage gestellt werden konnte.

Amtlicho Angaben iiber dio Gesamterzougung der 
Werke fiir das yerliossene Jahr sind noch nicht ver- 
offentlicht; man kann jedoch auf Grund dor bereits 
bekannten Angaben mit anniihernder Sicherheit auf 
folgende Zahlen schlieBen:

Erzeugung* Rohclaea

i-.Kiscn- 
und  S tahl- 

Ilolb- 
fab rikate

F ertlg - 
crzcugnlssc 
a uh Klucn 
und Suhl

B ezlrk t t t

SiidruBland . . . .  
ITralgebiot . . . .  
Moskauer Gebiet . 
Wolgagebiet . . .
P o l o n ......................
Norden u. Baltische 

Gobioto.................

1 973 577 
580 834 

71 499

205 209

2 113

1 607 550 
678 738 
125 946 
121 638 
342 014

154 955

1 407 337 
542 375 
115053 
98 968 

275 594

109 910
Insgesamt 2 833 231 3 030 841 2 549 237

Tm allgemeinen ist ein Wachstum dor Roheisen- 
erzeugung, besonders wegen der YergroBerung der 
ErzeugungsfShigkeit des Siidens, zu erwarten. In Ilalb- 
fabrikaton hat, mit Ausnahme yon Polon und dos 
Wolgaer Gebietes, iiberall dio Erzeugung zugenom
men; im Ural ist das Anwachsen auf die VorgroBe- 
rung dor Blechfabrikation zuruckzufiiliren. Dio Zahl 
der dem Syndikate erteilten Auftrage iiberstoigt die- 
jenige des Jahres 1908; sio bleibt jedoch hinter der 
des Jahres 1907 zuriick. Ileryorzuheben ist die Be- 
lebung der Nachfrage in Tragern; dagegen fanden 
Eisenbahnschwollen, -achsen und Bandagen geringeren 
Absatz ais in don frillioren Jahren. Boi dor Ent
wicklung des AuBonhandels beginnt die Ausfuhr an 
Sehienen immer mehr fosten Boden zu gewinnen, wie 
aus der folgenden Zusammenstellung zu ersohen is t :

Einfuhr Ausfuhr

1909
t

1908
t

1907
t

1909

<
190S | 1907 

t t

Eisenerze . _ _ __ 4 2 8 8 7 7 5 1 4 6 1 0  7S2751
Roheisen . 353 8 519 2 4 2 2 6 770 8 78 6  5 1 0 5 6
Schmiede-

eisen . . . 2 47 1 7 2 5 5 2 0 2 54 2 2 13104 21949; 6 7 7 4 8
Stahl . . . . 920 6 10025 10811 144554 79607] 803 2 8
Sehienen. . 164 180 344 143653 7 9 8 0 3 ’ 79967

Stuck

Lokomo-
t iv o n  . . . _ — — 13

Eisenbalm-
wagen . . 54 116 25 7 94 337  —

Dio Ausfuhr yon Sehienen im Jahre 1908 nach 
England war fur dio Aufnahme von drei Werken: 
„Proyidenco", „Russo-Belge" und n.7ushno-Dnieprowsk“ 
in das Internationale Schienen-Syndikat niafigebend ;

* Ygl. hierzu „Stahl und Eisen“ 1909, 16. Juni,
S. 911.

neuerdings trat noch die „Droujkowkn“-Hutte hinzu. 
lin yerflossenen Jahre wurden Sehienen besonders 
nach China, Rumiinien, Diinemark und Sildamorika 
ausgefiihrt. rl’rotz aller Fortschritte in der Entwick
lung der Eisenindustrie ist ihre Lage noch immer 
sehr miBlich; os soi noch bemerkt, daB die Eisonbahn- 
tarife fiir Erzo boreits erhoht wurden und diojenigen 
fiir Kohlen in Kraft getreten sind, wahrend eino Er
hohung der Siitzo auf Roheisen, Eisen und Stahl noch 
beyorstoht — alles MaBnahmen, dio zurYerbesserung der 
Lage der Worke wohl kaum boitragon konnen. Ch.

China ais AbsatzgcMet fiir dio Eisonindustrie.
— Auf keinem Absatzgebieto zeigt sich dio Not
wendigkeit, den iiberseeischen Handel durch eine 
finanzkriiftige Unterstiitznng bezugsfahiger Industrien 
zu stiirken, mehr ais in China. Im allgemeinen sind 
dort alle Miichte in Wettbewerb getreten. Soweit die Er
richtung yon B a h n a n l a g e n  in Frage kommt, haben 
die eingoborenen Industriellen Chinas nur selten die 
n o t i g o  Ausdauer gezeigt, um selbst E i B e n b a h n s t r e c k e n  
zu bauen und durch linanzielie Betoiligung des chine- 
sischen Kapitals in Botriob zu nehmen. Die Eison- 
bahnfrage in China liiBt erkennen, daB der Chinese, 
abgesehen yon einigen tuchtigen Ingenieuren, die im 
Aualande erworbeno technische Bildung besitzen, weder 
dazu taugt, sein ungeheures Reich zu erschlieBen, 
noch, einmal yon fremden Miicliten gebaute Eison- 
bahnen in eigener Regie zu erhalten und in die Hohe 
zu bringen. Die ganzen Piane der chinesischen maB- 
gebenden Personlichkeiten erweisen sich ais undurch- 
fiihrbar, wTeil die finanzielle Sicherheit und die logische 
Kalkulation des Betriebes notwendig an den Durch- 
stechereien und der technischen Unfiihigkeit der 
chinesischen Betriebsbeamten yon der untersten bis 
zu der obersten Stufe scheitern muB. Von chinesi- 
schen Fachleuton wurden die Bahnen yon Peking 
nach Kalgan und yon Shanghai nach Hang-chou ge- 
baut und auch die Mittel dazu yon ihnen selbst auf- 
gebracht. Die Nordchinesischo Eisenbahn wurde an- 
fiinglich ausgezeichnet yerwaltet, und auch die Strecke 
Shanghai-Hang-chou muBte ais Yerbindung der zwei 
groBten chinesischen Handelsplatze groBere Ueber- 
schiisse ergeben, zumal da sio schon seit etwa einem 
Jahrzehnt notwendig war. Bei allen ubrigen Eisen- 
bahnen, bei denen China fremdes Kapitał und frenide 
Fachleute auszuschalten suchte, gab es MiBerfolge. Die 
yom Auslande gebauten Eieenbahnen, die China in 
Betrieb nahm, entwickelten sich in einer Weise, die 
zu den groBten Bedenken AnlaB gibt. Die Korrup- 
tion und Gleichgiiltigkeit liinsichtlich der Indienst- 
haltnng und Betriebssicherhoit wurde immer groBer. 
Das chinesische Yerkehrsministerium beschloB daher 
yor einigen Wochen, einen ausfiihrlichen Bericht iiber 
die chinesischen Eisenbahnen dem Regenton zu unter- 
breiten. DerBericlit des Yize-Prasidenten gibt ohne wei- 
teres zu, daB die chinesischen Priyatgesellschaften 
zum Bau und Betriebe yon Eisenbahnen nicht ver- 
liiBlieh sind, da sie keine Gewiihr bioten, daB sie die 
Mittel zum Bau aufbringen. Er empfahl, falls die 
Regiorung diesen Gesellschaften keine Reichsmittel 
zur Yerfiigung steilen wolle, alle erteilten und nicht 
in Angrift' genommenen IConzessionen zu widerrufen, 
damit die Zentralregierung die Eisenbahnen selbst 
zu bauen in der Lage sei, da sie aus wirtschaft
lichen und strategischen Griinden diese Strecken 
brauche.

Yon den 1904 yollendeten 5528 Eisenbalinkilo- 
metern entfielen dio maBgebenden Strecken auf 
seclis GroBmachte, darunter Belgien, GroBbritannien, 
Frankreich, die Yereinigten Staaten und Deutschland. 
Yon Deutschland wurden 1909 an Eisenbahnmaterial 
nach China ausgefiihrt: 2169,31 Eisenbahnachsen, Riider 
und Radsatze, 680S,3 t eiserne Laschen, 37 254,6 t 
Eisenbahnschienen. 673,9 t Tonderlokomotiyen und 
Lokomotiven ohne Tender und 647,1 t Personenwagen.
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Deutschland hat in Kiautschou einen guten wirt- 
schaftlichen Stiitzpunkt, und da die bisherige Dampfer- 
linie Shangbai—Tsingtau—Tientain auf halbwochent- 
lichem Dienst iiber Chefoo—Dalny regelmiiBigen An
schluB an die siidmandschurischo und transsibirische 
Bahn schaffen wird, ist die Postverbindung zwischen 
Kiautschou und Berlin auf 15 Tage ermaBigt. Die 
Yerhiiltnisse ChinaB fiir dio Einfuhr der Eisen- 
Industrie haben sich durch die Anregung der chine- 
sischen Ilandelskammern in Sliangbai und Singapore 
bedeutend gebessort. Die ostasiatische Krise diirfte fiir 
die Schwereisen-Induatrie langsam zu Ende gehen, da 
es hauptsachlich der Mangel an Einfuhrkapitalicn war, 
der dio wirtschaftliche Entwicklung auch des Eisen- 
bahnbaues hintertrieb.

China fangt nicht nur an, Roheisen der llanyangor 
Eisenwerke und auch Stahl auszufiihren, Bondem auch 
fiir die Einfuhr von Maschinen und Werkzeugmascliinen 
der Hilfsindustrien diirfte sich auf chinesiBcher Seito 
jetzt mehr UnternehmungBlust entwickeln. Die neue 
chineBiBche Handelabank (Gesaintkapital 20000000 
Taels), die Einfuhrkredite erteilt, wird es dem deut
schen Kapitał leichter machen, nach China zu ar
beiten, ohne zu viel Kapitał festlegen zu miissen.

Es ist unbedingt liotwendig, daB Deutschland 
auf dem chinesischen Markte in G r o b -  und F e i n -  
b l e c h  Yiel in t e n s iY e r  in  Wettbewerb mit anderen 
Landem tritt. Wahrend England 1909 gegen 1908 
seino SchienenauBful ir um 31,6 o/o, die Yereinigten 
Staaten die ihrige um 21,6 °/o vergroBerten, Yermochte 
Deutschland diese nur um 10,6 °/o zu Bteigern. Die 
Zunahme des Bedarfs ChinaB  a n  Eiaenbahnschienen 
kann man relatiy ais MaBstab fiir das gesamte A n -  
wachsen der Ausfuhr in selmeren Fabrikaton nach 
China betrachten.

Die englischc Presso macht allo Anstrengungen, 
der heimischen Industrie und Bankwelt dio Aufnahme- 
fahigkeit Chinas in A u t o m o b i l e n  und Mo t o r b o o t e n  
klarzumachen. Diese zwei Gebieto Bin d  auch diewichtig- 
sten fiir dio Ausfuhr. Durch die geplanten Automobil-

linien uber die Wiiste Gobi, die dor chineBischen Teeaus- 
fuhr dienen, wird don chinesischen Interessenten gleich- 
sam die Bedeutung des Automobils und Autolastwagens 
fiir cbinosischo TransportYerhiiltnisse Y o r  Augen ge- 
fiilirt werden. Noch Yiel wichtiger erscheint die Auf- 
nahmefahigkeit der ungeheueren FluBgebiete Chinas 
fur Motorboote. Nameutlich flacligehende Lastschilfe 
mit Petroleummotoren werden in abselibarer Zeit eine 
groBe Zukunft haben; dasselbe gilt Yom Dieselmotor, 
zumal da die russische Maschinenindustrie auf den 
russischen Fliissen und Binnenseen hier mit ihrem 
Beispiol Y o r a n g e h t  und durch ihre Spozialisierung 
auch in China bald in Wettbewerb treten diirfte.

Fiir K r a f t m a B c h i n e n  groBen Stils ist i n  den 
niichsten Jahren weniger Aussicht; fiir billige Pumpen 
und landwirtachaftliche Maschinen aller A r t  wird da- 
gegen in einigen Jahren mehr Bedarf sein. Ferner hat 
dio Miillerei gute Aussichten, und B e r g w e r k B m a s c h i n e n  
werden Y on onglisclier Seito steigond eingefiihrt.

Zollbeliandlung von kaltgezogenen Stahl- 
rohren in PrenOen.* — Da bei Herstellung naht- 
loser kaltgezogener Eiaenrohren dic Annahme be- 
griindet ist, daB der Yorgang des Kaltziehens mit 
wenigen Ausnahmen immer ein blankes Ausselien der 
Rohren heryorruft, und anderseits ais festgostellt or- 
aclitet werden kann, daB Rohren mit einer Wand- 
stiirke von weniger ais 2 mm nach dem gegeiiwiirtigen 
Stande der Technik nur durch Kaltziehen hergestellt 
werden, hat der Kgl. ProuB. Finanzminiater bestimmt, 
daB nahtlose eiserno Rohren mit einer Wandatiirke 
Y o n  weniger ais 2 mm stets ais „bearbeitote“ Rohren 
der T.-Nr. 985 und dem Zollsatze y o i i  20 J i  fiir 1 dz 
zuzuweisen sind, sofern nicht im einzelnen Falle aus- 
nahmsweise anzunchmen ist, daB die Rohren nicht 
durch Kaltziehen horgestellt sind, oder aber, daB sio 
bei dem Kaltziehen keine blankę Oberflache erhalten 
haben.

* „Nachriehtenblatt fur die Zollstellen“ 1910,
1. Marz, S. 58.

Yereins-Nachrichten.
Nordwestliche G ruppe des Vereins  

deutscher E isen- und Stahlindustrieller.

Protokoll iiber die Yorstandssitzung 
vow 8. Marz 1910 im Parkhotel zu Dusseldorf.

Eingeladen war zu der Sitzung durch Rund- 
8chreiben vom 16. Februar 1910. Die Tagesordnung 
war wie folgt festgesetzt:

1. Gcscliaftliehc Mitteilungen.
2. ' W a h l  der Dełegierten zum Deutschen H a n d e l B t a g .

3. Der Geaetzentwurf betreffend die Arboitakammorn ; 
Referent: Hr. Dr. B cum  er.

4. Der Entwurf eines Gesetzes betreffend dio Aen- 
derung der §§ 114a usw. der Gewerbeordnung; 
Referent: lir. Dr. B oum or.

c. Die Sonntagsarbeit in Martinwerken; Referent: 
Hr. ®r.=g;HQ. Schrodt er .

6. 1- estsetzung des Zeitpunktes der HauptYersammlung. 
’ . Sonst etwa Y o r l i o g e n d e  Angelegonheiten. 

Entschuidigt hatten Bich dio 1IH.: Geheimrat F r i t z  
Baare,  Ed.  B o c k i n g ,  Kommerzienrat ®r.=^lig.h.c. 
Emi l  Gu i l l e a u me ,  Kommerzienrat K a m p ,  Ge- 
beimrat A. K i r d o r f ,  L. M a n n s t a e d t  s e n . ,  

h. c. Mas a e ne z ,  Kommerzienrat General
direktor S p r i n g o r u m ,  Kommerzienrat E u gen  
Y. d. Z y p o n.

Anweaend waren die HH.: Geheimrat A. S e r Y a e s ,  
Baurat B e u k e n b e r g ,  Generalsekretiir H. A. Bue c k ,  
Generaldirektor Oberburgermeister a . D .  II a u mann,

Kommerzienrat E. Kl e i n ,  Finanzrat L. Kl Opf e l ,  
Geheimrat H. Lu e g ,  M. d. H , Reg.- und Baurat 
M a t h i e s , Kommerzienrat C. R. P o o n s g e n ,  Ge
neraldirektor P. R e u s c h ,  Geheimrat G. We y l a n d ,  
Geheimrat O. Wi e t h a u s ,  Kommerzienrat G. Zi eg-  
1 e r , ®r.=3[M0-Schr6 d te r (ais Gast), Dr.W. B e u m e r , 
geBchaftsfuhrendes Mitglied des Yorstandes.

Hr. Geheimrat A. SerYaes  eróffnet dio Sitzung 
um 113/< Uhr und widmet dem Yerowigten Hrn. Go- 
heimrat E. Go e c k o  einen warmen Nachruf. Das 
Andenken dea Yorstorbenen ehren die Anwesenden 
durch Erheben Yon den Sitzen.

Zu 1 der Tagesordnung werden mehrere Y e r t r a u -  
l c h e  Eingange e r l e d i g t .  Es w i r d  B o d a m i  d e m  Antrage 
z u g e s t i m m t ,  daB d a s  hocbprozentige, i m  e l e k t r i a c h e n  
Ofen hergestellto Ferrosilizium, das j e t z t  n a c l i  Spezial- 
t a r i f  II Y e r f r a c h t e t  w i r d ,  k i i n f t i g  n a c h  d e m  Spezial- 
tarif III zur Y c r a e n d u n g  g o l a n g e .

Betreffs der Entfernung8erhohungen im neuen 
Staatsbahngutertarif, die dadurch entatanden aind, daB 
im Yerkehr nach Berlin und den uber Berlin hinaus 
gełegenen Stationen nicht der direkte Weg, sondern 
die Entfernung iiber die Umgehungsbahn HannoYer— 
Lehrte gereclinet ist, soli zustandigen Orta Einapruch 
erhoben werden.

In bezug auf dic Handelsbeziehutigen dea Deut
schen Reiches zu Kanada, Spanien und zu Japan wird 
ein Rundachreiben an die Werke der „Nordwestlichcn 
Gruppe“ beachloseen.

Zu 2 der Tagesordnung werden ala Abgeordnete 
zum Deutschen Handelstag gewiihlt die HH.: Baurat



480 Stalli und Eison. Yereins-Na chr ich ten. 30. Jahrg. Kr. ll .

B o u k e n b e r g ,  Oberbiirgcrmcister a. I). I l a u ma nn ,  
Generalsekretar H. E. Buo c k  und Dr. Bon mer.

Zn 3 der Tagesordnung berichtet Hr. Dr. B e u m o r 
eingchend Ober den Entwurf eines Arbeitskn mmor- 
gcsctzes. Nach umfassendcr Erorterung wird folgen- 
dcr BcschluBantrag ęfnstimniig angennmnicn: „Dio
„Nordwestliche Gruppe des Yereines deutscher Eisen- 
und Stahlinduatrioller" mul dor „Yerein zur Wahrung 
der gśmeinsamen wirtschaftlichen Interessen iu Rliein- 
land u ud Westfalen" haben wicderholt liervorgehobcii, 
daB der I n t e r c s B e i in u s g lo i c h  zwischen Arbeitgobern 
und Arbcitnebmern ein Ziel ist, dns dic Industrie 
immor angestrebt hat — da sio selbstYerstandlicli 
friedlicho Yerhaltnisse dem Kanipf und Streitc vor- 
zieht —, und daB sie deshalb durchaus Mittel und 
Wege willkomincn heiBen, die zum Frieden zwischen 
Arbeitgobern und Arbcitnebmern fiiliren. Ais ein 
hierfur tauglichcs Mittel konnon s io  don nunmclir 
dom Roiclistag Y o r l i e g e n d e n  Gesetzentwurf botroffend 
dio Arboitskammern um so weniger erachten, ais er 
gegenuber den friiheren Entwiirfen, dereń Unannehm- 
liarkeit dio Industrie mit groBer Einmiitigkeit botont 
hat, in wesentlichen Punkten oine Yerschlechtcrung 
darstellt. Zu der letztereu mufi vor nilem dio Be
stimmung des § 3 gerechnet werden, nach der die 
Arbeitskammern auf Anrufen der Bcteiligten beim 
AbschluB von Tarifyertriigon mitzuwirken Yorpfliclitot 
sind. DaB T a r i f Y c r t r i i g o  fiir den bei weitein aus- 
sclilaggebenden Teil der GroBindustrie undurchfiihrbar 
sind und ihr Absclilul! zu den groBten Unzutraglich- 
keiten fiiliren wiirde, liaben wir oft genug naclige- 
wiesen. Jone Bestimmung im § 3 wiirde also yoh 
Yornliereiii eino Quelle des Zwistcs in den Arbeits- 
kammern sein, dereń Zweck daliin gelien soli, eine 
Einrichtung des Friedens zu sein. Die Yerpfiiclitung 
der Arbeitskammorn, die Einrichtung Yon paritfitischen 
Arbeitsnachweisen zu fordem, sowie die Ermoglichung 
dor Yeranstaltnng ron Umfragen iiber dio gewerb- 
liehen und YYirtschaftlichon Yerhaltnisse durch die 
Arbeitskammern rechnen wir ebenfalls daliin und be- 
ziehen uns diesorhalb auf dio friiher von uns gefaBton 
Bcschliisse. Atulere Einzelheiten des Entwurfes, den 
wir in der Yorliegenden Fassung Y e r w o r f e n ,  werden 
wir in Gomeinschaft mit dem „ C e n t r a l Y e r b a n d  Deut- 
scher Industriellcr" in seiner am 12. April d. J. statt- 
iindonden l)elegiertcnversammluiig erortorn."

Zu 4 der Tagesordnung wird der Entwurf eines 
Gesetzes botroffend dio Aenderung der §§114 a usw. 
der Gewerbeordnung besproclien und dio Abschaffung 
der Lolinzahlungsbucher fiir nimderjahrige Arbeiter 
mit dem Hiliweis darauf begriifit, daB dio Gruppe 
seinerzoit, leidor erfolglos, vor der Einfiihrung dieser 
Biiclier gowarnt habe. Mit aller Entschiedenheit wird 
der § 120 f zuriiokgewiesen, nacli wolcliem oventuell 
dio zustiindige Polizeibehiirdo durch Yerordnung Be- 
ginn und Endo dor zuliissigen Arbeitszeit und der zu 
gewiihrenden Pauson zu regeln und dio zur Durch
fiihrung erforderliclien Anordnungon zu erlassen he- 
fugt werden soli. Ebonso wird die durch dong 114b 
unter Umstanden ermoglichte Einfiihrung eines Lolin- 
buchos oder Arbeitszottels fiir den Betrieb der Eisen- 
und Stahlindustrio durchaus bekiimpft. Die Einzel
heiten auch dieses Entwurfes sollen in Gomeinschaft 
mit dem „CentralYerband Deutscher Industrieller“ 
auf dessen uachstcr D c l e g i e r t e n Y c r s a m m l u n g  erortert 
werden.

Zu 5 der Tagesordnung berichtet Hr. ®r.=Qng. 
S c h r S d t e r  iibor das Gutachten, das der „Yerein 
deutscher Eisenhiittcnleute" uber die Sonntagsarbeit 
in Martinwerken zu ubemehmen dio Gilte gehabt hat. 
Das Gutachten w i rd Ende Miirz fcrtiggostellt sein. 
Es wird beschlossen, dieses Gutachten dann an den 
„Yerein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" mit 
der Bitto zu uberreichen, daB dio Gruppen schleunigst 
darilbcr gehort und zur AeuBerung aufgefordert wer

den, damit die Angelogenhoit darauf dem Biiiulosrate 
unterbroitet werden kann.

Zu G der Tagesordnung wird der Zeitpunkt fiir 
dio llauptYersammiung auf den 30. April fostgesotzt.

Zu 7 der Tagesordnung berichtet Hr. Dr. Be u me r  
iiber dio Untorlagen fiir ein Gesetz botroffend dio 
Einrichtung einos einhoitlichen staatlichen S c h l e p p -  
m ouopolbetricbes auf den westlichen WassorstraBon. 
Nach kurzer Erorterung wird festgestollt, daB die 
Gruppo nacli wio Yor an ihrom ablohnenden Staml- 
punkt gegeniiber dem Sćhleppinonopol fcsthalt.

SchluB der Sitzung 2',’s Uhr nachmittags. 
gez. Serv/res, gez. Dr. Beumer,

Kgl. Geh. Kommerzicnrnt. M. d. A..

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
FUr dio Yereinsfolbliolliek sind eingogangen:

(Dic Elnsendcr sind dutcli * bezeichnet.)
F o o h r ,  Dr.: Das Stddtische Friedrichs - Polytechni- 

kum .*  Festschrift. Cotlien 1909.
Jahresbericht und Programm d tr  Konigl. Preu/Sischen 

Maschin*nbau- und Hiittenschule* in Duisburg fu r  
das Schuljahr 1908. Duisburg (1909). 

Jahresbericht iiber die Konigl■ Mischinenbau- und 
Hiittenschule* zu G ltiw itz 1S96J1S97 bis 190811909. 
Glciwitz (1897 —1909).

[Program m  des] Słtidtischen F riedrichs- Poh/techni- 
kum s* zu  Cotlien in A nhalt. W inter- Semester 
1909/10. O. O. (1909).

P riifunys  - Ordnung fu r  das Stildtische Friedrichs- 
Polytechnikum* 7.u Cothen in Anhalt. Cothen 1908. 

rriifu n g s-O rd n u n g  tu r  das Yerbands - Examen des 
Yereins Deutscher Papierfabrikanten am StilOtischen 
Friedrichs-Polytechnikum * zu  Cothen in Anhalt. 
Cothen 1910.

Aenderungeu iu dor M itgliedcrliste.
Busak, A lbert, Direktor, Uelz.cn, Bez. UannoYor. 
Gerhard, F., SJtpl.s^ng., Konigshiitte, O.-S., Richter- 

straBe 1.
G rund, K arl, Direktor d. Fa. de Fries & Co., A. G., 

Dusseldorf, SchlieBfach 42.
Rytberg, Folke, Direktor, Kockums Jernvcrk, Kallinge, 

Schweden.
Marette, II., Ingenieur a la Soc. dos Usincs Metall- 

urgiques du Hainaut, Couillet, Belgien.
Schmidt, F r itz , Ingenieur der Friedrich-Alfred-HiUtc, 

Rhcinhausen-Friemersheim.
Schroeder, FAix, 2 ip f.53ng., Chef d o  Scrvico des 

Acieries Electriques d e  la Soc. d e s  E t a b l i s s e i n e n t s  
Kellor-Loleux, LiYct (Isere), Frankreich.

Spingorum , ®l\=5>"8- b'r., Stahlwerksassistont der 
Deutsch-Luxemb. Borgw. u. llutten-A.-G., Differ- 
dingon.

Streit, Em il, Iluttening., Eisenwerksdirektor a. D , 
Trieben, Obcr-Steiermark.

N e u e  M i t g 1 i e d o r.
Fleischmann, F ranz, Ingenieur, Kattowitz, O.-S-, 

Schillerstr. 9.
K napm ann , Paul, Fabrikant, i. Fa. Hermann Knap- 

mann, TiegelstahlgicBerei, Annen i. W.
Soissun, J. P., Betriebschef der llanyang Iron and 

Stool Works, llanyang (Hanków), China.
Stum m , F. ton, Rittmeister i. 1. Garde-Dragoner-Reg., 

Berlin N\Y. 23, Briickenallep 7.
Unger, Dr. John S., Manager Central Research Labora- 

tory, Carnegio Steel Co., Duąucsne, Pa., U. S. A. 
W irth, A lfred A., Zivilingenieur, Mahr.-Ostrau.

Y e r s t o r b e n :
Jencke, Sr.sijttg. h. c. Ilanns, Geh. Finanzrat a. D-, 

Dresden. 8. 3. 1910.
Kausch, R udolf, Frankenthal. 8. 3. 1910.
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